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ZWEITES BUCH

Die Bauwerke (Fortsetzung-)

Elftes Kapitel

Bayern

Im scharfsten Gegensatze zum frankischen und schwribischen steht das

bayrische Gebiet. Von den Firnen und Gletschern der Alpen bis gegen die Donau-
niederung sich erstreckend, war es von jeher von eineni kraftigen, tiiehtigen

Menschensclilag bewohnt, der indes mehr fiir ruhiges Beharren in altgewnb.nten

Zustiinden und fiir unl)ekiimmertes Behagen, als fiir rastloses geistiges Arbeiten

und Fortschreiten angelegt zu sein scheint. Bis in die neuere Zeit hinein hat hier

deutsches Geistesleben wenig tiefere Forderung erfahren. Vergebens auch schauen
wir uns nach jenen milclitigen freien Stiidten um, die in Schwaben und Franken,

wie im ganzen iibrigen Deutschland, schon friili der Sitz eines mannhat'ten selb-

standigen Biirgertums, der Hort einer kriiftigen Kulturentfaltung waren. Hier ist

von jeher die Kirche, geschiitzt durcli die mit ihr verbundene Fiirstenmacht, die

Lenkerin des Lebens gewesen. Aber auch diese hat sich in ihren glanzvollsten

Zeiten lange nicht so schopferiscli erwiesen, als in deu meisten iibrigen Gauen
Deutscblands. Wenn auch niclit verkannt werden darf, was Tegernsee, Freising

und andere geistliche Sitze fur die Kultur des Mittelalters geleistet haben, so

weist doch das ganze Land weder in der romanischen, noch in der gotischen

Epoche Monuniente ersten Ranges auf, und erst im Ausgang des Mittelalters

gelingt es den Biirgerschaften von Landshut, Miinchen, Ingolstadt, in gewalligen,

wenn auch nicht immer edel durchgebildeten Bauvverken Zeugnisse eines ener-

gischen Strebens hinzustellen.

Diese Verluiltnisse iindern sich wenig mit dem Eintritt in die neue Zeit.

Wohl erfafit auch hier der gewaltige Drang nach Umgestaltung des geistigen

Lebens, nach Vertiefung der religiosen Anschauungen die Massen ; Arsaziiis See-

hofer, ein Schiller Luthers, weiB selbst in Miinchen der neuen Lehre zahlreiche

Anhiinger zu gewiimen. Aber eine Reihe strenggUiubiger Fiirsten unterdriickt

mit Gewalt diese Regungen. Herzog Wilhelm IV., bis 1534- mit seinem Hriider

Ludwig, dann bis 1550 allein regierend, erliefi die strengsten Religionsmandate.')

Ein System von Uberwachung und Aufpasserei riB beim geringsten Verdacht ruhige

Biirger aus den Armen ihrer Familie und lieferte sie ins Gefangnis. Selbst die

Bischofe waren dem Herzog zu mild: sogar auf dem Scheiterhaufen muBten

manche Protestanten biiBen, und durch Einfiihrung der Jesuiten legte Wilhelm den

1) H.Zschokke, Bayrische Geschichten III, 49 ft'. Buchncr, Gesch. vou Bayerii VII, 4G.

Liibke-Hauiit, Renaissance in Deutschland 11 3. Aufl. 1
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Grund zu jener Richtung der Geister, welche bis heute noch ihre Wirkungen

ausiibt. Die Uiiiversitat Ingolstadt wurde der Hauptsitz des Drdens, und das

bayriscbe Land blieli fortan, die Hauptstadt Munehen an der Spitze, der Mittelpunkt

des weithin gesponnenen Netzes. Wilhehns Nachfolger, Albrecht V. (1550— 79),

steigerte noch die Bestrebungen seines Vorgangers und grundete den Jesuiten

jenes gewaltige Kollegium mil der Kirche des hi. Michael in seiner Residenzstadt,

das zum Bollwerk der Gegenreformation werden sollte. In kluger Berechnung

wuBte der Orden durch prunkvolle Schauspiele den Sinn der Menge zu beherrschen,

mit nie gesehener Pracht wurde die Einweihung seiner Kirche gefeiert, und in

einem barock phantastischen Singspiel unter freiem Hinimel sah die staunende

Bevolkerung den Erzengel Michael seinen siegreichen Kampf gegen dreihundert

Teufel ausfechten. N'icht minder pomphaft wurde die Fronleichnanisprozession

in Szene gesetzt: glanzvolle Buhnendarstellungen aus der Heiligen Geschichte

des Allen und Neuen Testamentes taten mit ihrer verwirrenden Pracht das iibrige.

Da zeigten sich in den Festzilgen alle Heiligen des Alten und Neuen Bundes;

Adam und Eva schembar nackt; sechzehn Marien, deren letzte und schonste im
Gewolk einherfuhr; Gott-Vater selbst, „soll eine lange, gerade, starke, wohl-

formierte Person sein", wis es in der Vorschrift heilit; „die unter dem Angesicht

schone reslete Farb hat und nit gelb, kupferfarb oder tinnig aussieht; soil audi

fein einen steten Gang an sich uemen, wenig umbsehen und nit sauer auch nit

lacherlich, sondern fein sittsam aussehen." Wahrend dessen muBte der Bauer

sich's gefallen lassen, daB die hartesten Wildgesetze ihn schutzlos gegen die Ver-

wiistungen seiner Saaten niachten; gegen die Feldmause freilich wurden auf

herzoglichen Befehl — Kirchengebete angeordnet. Die huchste Regierungssorge

jedoch blieb immer, das Land vor der Beriihrung mit Luthers Lehre zu wahren.M

Die VoUendung dieser Bestrebungen vollzog sich unter der IJegierung Wilhelms V.

(1579—98) und mehr noch durch seinen Sohn Maximilian I., das Haupt der katho-

lischen Liga, der fiir seine Verfechtung der kirchlichen Interessen den Besitz der

(Jberpi'alz samt dem Kurhute davontrug.

DaB unter solchen Verhiiltnissen von eineni selbstandigen Geistesleben wenig

die Rede sein konnte, leuchtet ein. Nicht daB es den bayrischen Herzogen an

Sinn fiir Hoheres gefehlt hatte ; in ihrer Weise haben sie nach Kriiften die Wissen-

schaft gepflegt, nach Reform der Geistlichkeit und der Schulen gestrebt. Aber
well sie alles unter die Vormundschaft der Kirche stellten, blieb t'reie Entwicklung

fern; die Wissenschaft trocknete zu einer neuen jesuitischen Scholastik ein, die

Volksseele Ijlieb im Aberglauben befangen. Von jener Kraft btirgerlichen Lebens,

wie es sich im iibrigen Deutschland allerorten in groBartigen Monumenten ver-

korpert hat, finden wir keine Spur. Die ganze Bewegung der Renaissance liegt

in den Hilnden der Fiirsten, die in glitnzenden SchlOssern und opulenten kirch-

lichen Bauten ihrer Prachtliebe wie ihrer Frommigkeit ansehnliche Denkmaler
errichtet haben. Schon Ilerzog Wilhelm IV. war einer der eifrigsten Forderer

der Kunste, sein Hof ein Sanimelplatz von Kunstlern jeder Art. Er und sein

Bruder Ludwig haben fast zuerst die italienische Renaissance beim Bau der

prachtvollen Residenz in Landshut nach Deutschland eingefuhrt. Aber indem sie

eine ganze Kolonie italienischer Kiinstler zur Errichlung und Ausschmiickung
des Baues berielen, wurde die selbstilndige Entwicklung einer deutsclien Renais-

sance kaum gefOrdert; man verpflanzte die Wunderhliite einer fremden Kunst
auf nordischen Boden, die hier vereinzelt und einfluBlos Ijleiben muBte. Noch
hoher steigert sich die Prachtliebe bei Albrecht V. Uberall entstanden neue Bau-
ten oder Verschonerungen der schon bestehenden; in den Schlossern zu Lands-

1) Vgl. die lebendigcn Schililerimgen im III. Kd. von Zschokke.
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iiut, Dachau, Isareck, Starnberg wiinle unablassig gebaut. Auf dem Starnberger

See schwamm eine Lustflotte mit einer prachtigen Gondel fiir denHerzog; seine

Kapelle hatte ausgezeichnete Siinger und Musiker, vor allera Orlando di Lasso,

dessen BuBpsalmen in einera koslbaren Manuskript, geschmuckt mil den Minia-

turen Hans Muelichs. man noch auf der Bililiolhek in Miinchen bewahrt. Kunst-

werke aller Art, Statuen in Marnior und Erz, geschnittene Steine und Miinzen,

Zeichnungen und Gemalde wurden erworben, kostbare Bucher und Ilandschriften

angekauft, darunter die Sammlungen Hartmann Schedels und Hans Jakob Fuggers.

Diese Bestrebungen setzte Herzog Wilbelm V. fort ; die Hofkapelie wurde noch

verniehrt; fiir die Gemaldesanimlung warden jiihrUch teste Sumraen ausgesetzt,

junge Kiinstler ins Ausland geschickt. beriihrnte Maler aus der Fremde berufen.

Einen neuen Palast, die spiitere Maxburg. erbaute sich der Herzog in Miinchen;

noch wait prachtvoller war die Kirche und das KoUegium, die er daselbst den

Jesuiten errichtete. Uppige Lebenshist brach vom Hofe aus sich in alle StUnde

Bahn, und es ist bezeicluiend, wie der Rat zu Miinchen jedes Jahr am Sonntag
nach Drei Konigen eine Schlittenfahrt veranstalten muBte, zu welcher der ganze
Hof geladen wurde, ein Gebrauch, auf dessen Einhaltung der Herzog streng be-

stand, selbst wenn der Magistral untertiinigst erinnerte, es seien die meisten Haus-

frauen schwanger und die Gassen ohne Schnee ; worauf der Herzog befahl, ,.herum-

zufahren, es schneie oder nit".

Man sieht aus allem, dal5 so verschwenderische Kunstpflege doch den Volks-

geist nicht gleich zu eigenen Schiipi'ungen zu Ijefruchten vermochte. Wie man
die Jesuiten zur Befestigung der romischen Priesterherrschaft ins Land rief, so

lieB man auch die Kunst durch fremde Meister einfiihren. Bei der Residenz in

Landshut (1536) beginnt diese Richtung, die volh'g mit den nordischen Gewolm-
heiten und den Reminiszenzen des Mittelalters bricht; dort wie in den folgenden

Bauten Bayerns kommt vorwiegend nur itahenische Kunst zu Worle. Weil alter

die Bewegung eine ausschlieBlich von oben geforderte war, nicht aus dem Volks-

leben selbst mit Notwendigkeit hervordrang, so gewinnt sie auch keinen inner-

lich ubereinstimmenden Charakter. Es sind und bleiben vielmehr groBenteils aus-

wartige Meister. die man fiir die Leilung der kunstlerischen Unternehmungen be-

ruft ; zuerst Italiener, spater italienisch gebildete Niederlander. Was sich von hei-

mischen Kraften daneben hervortut, gehOrl raeistens dem Gebiete der Kleinkiinste

und des Kunstgewerbes an ; doch was hierin gerade in Bayern von Einheimischen

geleistet worden, beweist, daB es im Lande nicht an Talenten fehlte. Sciion die

ersten Versuche, in der Architektur sich den neuen Stil anzueignen, der auf den

alten HandelsstraBen unmerklich iiber die Alpen gedrungen sein mochte, jene

ersten Versuche im Hofe der Residenz zu Freising, im Vorderbau des Palastes

zu Landshut, in gewissen Grabmiilern zu Freising und anderwarts bezeugen, daB

die wackeren einheimischen Meister bereit genug waren, das Neue sich anzueig-

nen. Bedeutende Meister haben sich da in aller Slille entwickelt und betiitigt;

wir erinnern da nur an den tretflichen Loij Hiriin/, dessen zablreiche reizvolle

Grabdenkmiiler die Kirchen bis ins Friinkische fiillen: auch sonst ist an geschickten,

ja hervorragenden, wenn auch namenlosen Kiinstlern kein Mangel, wie z. B. das

wundervoU gedachte feine Denkmal des Wolfgang Peisser'i d. A., f 152G in der

Garnisonkirche zu Ingolstadt, oder der priichtige geschnilzte Altar zu Haimperts-

bofen'i beweisen, letzterer ein reicher durchbrocbener Aufbau in vielfach ge-

gliederter Friihrenaissance, dessen Pilaster- und Frieslliichen in vortrefflicher

Ornamentik geradezu bliihen; auch mehrere seiner geschnitzten Figuren zeigen

eine Meisterhand ; das Ganze erinnert stark an Peter Flettners Richtung.

1) Bau- luid Kunstdenkniiiler des KonigreicUs Bayeru, I., Taf. 12.

2) Daselbst Taf. IS.
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Aber statt solchen Kiinstlern Gelegenheit zu bedeutenderen Schopfungen

zu geben, aus denen sich wie in Schwaben, Franken, der Pfalz und im tibrigen

Deutscliland eine nationale Renaissance entwickelt hiitte. zog man es vor, Fremde
herbeizurufen und den Stil Italiens nacli dem Xorden zu verpflanzen. So ist eine

Reihe glanzender Bauten von hobeni, kunstlerischem Wert, doch ohne wahren

inneren Zusammenliang mit dem Leben des Volkes entstanden, die wir nun ein-

zeln zu betrachten haben. Es ist seltener deutsche Renaissance, als vielmehr

Renaissance in Deutschland, was wir in Bayern finden.

Hierbei ist eines bezeichnenden Umstandes noch zu erwahnen, der aut' die

Art der Renaissance in Bayern ganz besonders Ijestimmend eingewirkt hat. Es

ist die Sonderart des Baumaterials im Lande. Eines allgemein verwendljaren

Hausteines entbehrend, ist es vorwiegend auf die Verwendung liiinstlicher Bau-

stoffe angewiesen. Die Alpen und ihre Vorberge bestehen aus Kalk, der in manchen
Gegenden, insbesondere nach dem Salzburgischen bin, sich zu rotUchen Maimor-

arten verdichtet, sonst aber selten als Haustein verwendbar ist, so dali seit alters

die wichtigeren Bauten in Backstein hergestcllt und spiiter meist verputzt wurden.

Seitdem spielt der Kalkputz eine besondere Rolle, insbesondere im Innern der

Gebaude in der kultivierten Form des Stucks, der denn seit dem Ende des

II). Jahrhunderts das fiihrende kiinstlerische Material wird; ausgezeichnete Bau-

teile. Portale u. dgl., werden gern in Marmor eingefiigt. —
Dieser Umstand hat der bayrischen Renaissance, die dazu ihre Vorljilder

ganz naturgemiili aus dem nahen Italien entnahm, da die Stuckarchitektur dort

seit einem Jahrhundert schon reiche Pflege gefunden hatte, einen Gharakter auf-

gepragt, den die meisten Schriftsteller als einen voUig italienischen bezeichnen

und der scheinbar wenig Selbstandiges besitzt. Das erweist sich jedoch auf

die Dauer als irrtiimlich. Vielmehr gewinnt die seit dem Ende des 16. Jahr-

hunderts in Bayern erbluhende Stuck-Renaissance doch bald Eigenart genug, daB

man sie zuletzt als eine spezifisch bayrische Richtung bezeichnen darf.

Das auBert sich besonders bei den neuen Kirchenbauten wie den Kirchen-

ausstattungen jener Zeit. St. Michael zu Miinchen mit seinen herrlichen Raum-
verhaltnissen unil seiner vornehmen Stuckdekoration liesitzt, olnvohl seine Formen-

welt zunachst sich an die italienische Art anlehnt, doch keineswegs ein erkenn-

bares italienisches Vorbild. Und die nun folgende Reihe prachtvoller Kirchen,

wie die Jesuitenkirche zu Landshut, die Kirchen zu Weilheim, Polling, Beuerberg,

zu Maria Birnbaum, llgen, der sich so viele weitere ahnliche im 17. und 18. Jahr-

hundert anschlieBen, — die glilnzende Ausstattung gotischer Bauwerke in gleicher

Art (icli erinnere nur an die Augustinerkirche zu Miinchen) geben ein gUinzendes

Gesamtbild. Erganzt wird das Innere dureh eine leine Stuckre.naissance des

AuBeren, wofiir ich nur die Fassade der Michaeliskirche und das Jesuitenkollegium

in Miinchen, das Rathaus zu Friedberg anftihre.

Freising

Auf dem sonnigen Hiigel, der die Sladt Freising tiberragt, hat schon in

altester Zeit die geistlicbe Macht einen festen Sitz aufgeschlagen. Die ansehn-

liche romanische Domkirche und die benachbarte ehemalige filrstliche Residenz

bilden mit den dazu gehorigen Bauten gleichsam eine Stadt lur sich. Wir haben
es bier zuniichst mit dem Resid enzschloB zu tun, das in seinen iilteren

Teilen, namentlich dem nordlichen Fliigel, zu den t'rtiheslen, noch unklar

schwankenden Renaissancewerken in Deutschland gehort. Bischof Phiiipp lieli

im Jahre 1520 den Bau ausfUhren. Von auBen ist das SchloB vollig einfach,

1) Auch Liibke luittc dicsc Aiiffassuiif; liier von jclier vortrftcn.
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nur gegen die .lohanneskirche ragt ein Turm empor, der oben achteckig und
mit einem Kuppeldach geschlossen ist. Gegen die Stadl liin an der Nordseile
ist ein einfach rechtwinkliger Erker ausgebaut. An der ostwiirts scbauenden
Hauptfassade sah man Spuren einer leider seit einiger Zeit iibertuncbten kriil'tigen

Bemalung, imitiertes (Juaderwerk in grauen Tonen, unter den Fenstern barock
gestaltete Schilde, uber denselben mannigfach variierte Kronungen von Blattwerk
und Masken, Voluten und .Muscbeln in grofier Abwecbslung. Dies alles uljrigens

vom Ends der Epoche. Aucb das Portal, das sich im gedruckten Rundbogen

Abb. 1 Hallen des Residenzschlosses zii Freising
(Xach Baudeiikmalc Baycrns)

ofTnet. war mil gemalten Biindern und Rosetten geschniiickt. An der Sudseite

ziehl sich eine geschlossene Terrasse bin, die in ibrer bohen Lage am siidlicben

Kamm des Hiigels einen berrlicben Biick iiber die griinen, von der Isar durcb-

zogenen Wiesengriinde gewiibrt. Am Horizont gewabrt man die Tiirme Miincbens

und dahinter die groliartige Linie der Alpenkelte, die das scbone Bild abscidielU.

Das Hauptportal t'ulirt durcb einen Torweg in einen ungefabr i[uadratiscben

Hof von maBiger Ausdebnung. Den beiden vorderen FUigeln des Baus an der

Eingangsseite und zur Recbten, also dem ostlichen und nordlichen, sind Arkaden

auf scbweren Pfeilern vorgelegt, mit weit gespannten Bogen. in denen Mittelaller

und Renaissance wunderlicb sich miscben. Drei Treppen in recbtwinklig ge-

brochener Anlage mit Podesten fubren aus der unteren Halle binaut', die erste

gleicb beim Eingange und die dritte in der Milte des Nordlltigels in das Haupt-

gescboB, die zweite in der einspringenden Ecke der beiden Fliigel zu einem

boben ErdgeschoB. Das Merkwiirdigste ist indes nicht sowohl diese Anordnung,

als vielmehr der seltsame Stil der den oberen Stock begleitenden Galerie lAbb. 1).

Hier bilden sich namlich abwecbselnd auf kurzen Saulcben oder Pfeilern am
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ostlichen wie am nordlichen Flugel je iiinf Arkaden mit Stiehbogen, deren Profil

in mittelalterlicher Weise aus Kehle und Rundstab besteht. Samtliche Pfeiler

und Saulen, mit einer gewissen Opulenz aus rotem Marmor gebildet, zeigen ver-

schiedene Behandlung, die zwischen Gotik und Renaissance schwankt und den

letzteren Stil offenbar nur aus dunklen (Juellen kennt. Man sieht die wunder-

lichsten Spielereien, in denen mlBverstandene antike Formen mit miltelalterbcben

Formen und Gewohnbeiten um die Herrschaft ringen. Die Pilaster oder Pfeiler

haben an den Schaften hiibscbe Flacbornamente ini friibesten SHI der Renaissance.

Das alles zeugt von einem provinzialen Meister, dessen Stilkenntnis etwa auf der

Hobe von Urs Graf und abnlicben auf der Grenze des neuen Stiles stebenden

Kiinstlern sicb bewegt. Sein Steinmetzzeicben und das Monogramm A P bat er

an einem Pfeiler eingegraben. EingefaBt wird die obere Galerie durcb eine derbe

Balustrade, ebenfalls von rotem Marmor. Im nurdlicben Fliigel baben die oberen

Arkaden gotiscb profilierte Hippengewolbe.')

Im Innern sind aus spaterer Zeit zwei schone Sale im ErdgescboB des Sud-

flligels bemerkenswert, wegen der trefflicben Ausbildung ibrer Gewiilbe, die ganz in

Stuck in jenen spateren lienaissanceformen dekoriert sind, von denen ich oben

bereits spracb. Ein reicbes Stuckgesimse umziebt in der Kiimpferbiibe den ganzen

Raum mit EinschluB der tiefen Fensterniscben. Mit Engelkopfcben gescbmuckte

Konsolen bilden sodann die Ausgangspunkte der Gewolbrippen oder vielmebr

flacber Rabmen, die sebr elegant profiliert und mit Perlscbnur, Eierstab und

abnlicben Formen geschmiickt sind. Die Grumlform der Decke bildet das Kreuz-

gewolbe, in der Mitte ein vollstandiges, an beiden Seiten ein balbiertes. Die

einzelnen Kappen sind durch scbon eingerabmte Felder in verscbiedenarligen

Formen gescbmiickt, die kleineren mit gefliigelten Engelkopfcben ausgefiillt.

Trotz dicker Ubertiincbung, welche die Feinbeit der Glieder nur nocb erraten

laBt, ist der Eindruck des Raumes bei G m Breite und doppelter Liinge ein

bocbst vornebmer.-) Ein zweiter ebenso groBer Saal bal ein Gewolbe von abn-

licher Bebandlung, aber anderer Einteilung, etwas weniger reicb, aber nichi minder

ansprecbend.

Im HauptgescboB liegt auf der nordostlicben Ecke, von dem bereits er-

wabnten Turm iiberragl, die Kapelle. Ein quadratiscber Raum mit einer Art

kurzer Kreuzarme, durcb kannelierte Pilaster gegliedert, dazwiscben Bogenniscben

und Muscbelfiillung. Daruber eine Kuppel mil den Stuckreliefbildern der Evan-

gelisten in den Zwickeln, in der Mitte dem des Salvators. Die arcbitektoniscben

Details sind in trefflicber Durchbildung in Stuck kraftig durchgefubrt, die Gurt-

bogen und die ubrigen Gewolbllacben baben elegant komponierle Ranken und

Kartuscb-( )rnamente. Der pracbt voile All ar, offenbar gleicbzeitig mit der ubrigen

Dekoralion, tragi die .labreszabl 1621.-')

Einige Ausbeute gewahrt auBerdem der Dom. Scbon die urspriinglicbe Anlage

ist von einer bis jetzl wenig gewiirdiglen Bedeutung. Die statllicbe romaniscbe

Basilika mit ibrer groBartigen Krypta stebt namlich westlicb mil der alien Tauf-

kircbe Si. .lobannes durcb spiilere Arkaden in \'erbindung — wie es in verwandter,

aber allertiimlicberer Weise die Stiftskircbe zu Kssen zeigl ; anderseits sind von

der Johanneskircbe auch Arkaden nacb der nocb weiler wesllicb liegenden Resi-

denz hingefijbrl. An der Ostseile wird der Dom iibnlicb wie der Hildesbeimer

durch einen Kreuzgang umfaBt, der freilicb modernisiert ist, docb durcb zablreicbe

Grabdenkmiiler Inleresse gevvabrt. Das oslliclie Ende dieses Kreuzganges wieder

bildet der sogenannte alle Dom, eine kleine, in gotiscben Formen umgebaute
Basilika mil polygonem ChorschluB. Der Eingang der Kapelle wird durcb ein

1) Abgeb. in Bau- und Kunstdenkmaler Bayerns, I., Taf. 45, 4K.
'^) Abgeb. das. Taf. 45. 3) Abgeb. das. Taf. 46.
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Eisengitter aus der Renaissancezeit geschlossen. Mehrere (Irabsteine sind nicht

eben durch kiinsterische Bedeutung, \\«h\ aber durcb fiuhes Auftrelen der Renais-

sance von Interesse. Die ersten noch scbuchternen Spuren des neuen Sliles zeigen

sich am Grabstein des Kanonikus Kaspar Marolt (f 15 13). Die Nischen rund-

bogig, die Pilaster im Cliarakter der Renaissance, wahrend die Bekronung noch
gotisches Laubwerk enthalt. Plumpe Renaissaneerahmen mil geschweiften
Kandelabersaulchen findet man daneben an dem kleinen (irabstein des Petrus

Kalbsohr vom .lahr 1521. Das Monogranini A I' deulet auf den Meisler der Ar-

kaden des Residenzhofes.^) Aus demselben Jahre der Grabstein des I'aidus Lang
mit Piitten und Deiphinen ganz in Renaissancegeschmack, aber ebenso schwer,

woiil von der Hand desselben Meisters.

Im Dome selbst haben samtliche Seitenkapellen Eisengitter der Hocli-

renaissance von einer Schiinheit und Phantasiefulle, wie sie nicht leichl ander-

wiirts gefunden wird. Der Hochaltar ist ein Prachtstiick des beginnenden l)arocken

Geschmackes. Ebenso die Kanzel, reich geschnitzt und vergoldet, mit hohem
phantasievoU komponierten Schalldeckel. Beide Werke sind 1620—24 unter Bischof

Veit Adam ausgefiihrt, ebenso die Gitter der Kapellen und SeitenschifTe.

Landshut

Die Stadt Landshut hat schon t'riih durcli die Residenz der bayrischen Her-

zoge eine gewisse Bedeutung gewonnen. Bereits im 13. Jahrhundert wird die

Trausnitz auf dem steil die Stadt iiberragenden Hiigel zu einer machtigen Burg-

anlage ausgebildet, von deren kiinstlerischer Kntwickhmg spater die Rede sein

wird. Unten in der Stadt erbauten sicli aber zur Zeit der aufbliihenden Renais-

sance seit 1530 die HerzOge WUhelm iV., Ludwig und Ernst eine prachtvolle

Residenz, die schon 1543 vollendet war.-) Es ist eins der merkwiirdigsten,

friihesten und voUkommensten Monumente der Renaissance in Deutschland, von

deutschen Meistern in einem noch schwankenden Stil begonnen, dann aber von

Italienern im ausgebildeten Stil ihrer Heimat vollendet. Wenn man in der Haupt-

straBe der malerischen alien Stadt an der niichternen, aus spiiterer Zeit her-

rlihrenden Fassade vorbeigeht, kann man nicht ahnen, welche Pracht dahinter

sich birgt. Aber ein alter Sticb^) zeigt uns die urspriingliche auBere Erscheinung

des Bauwerks, iiber einem hohen, mit kleinen Fenstern und drei Portalen durch-

brochenen ErdgeschoB einen dreistockigen Bau, in der Mitte noch durch einen

hoheren Aufbau turmartig uberragt. Die Fenster mit ihren verschiedenen Be-

krOnungen, der reiche Fries des Kranzgesimses, die Rahmenpilaster an den Kcken,

endlich seltsame, mehrfach gegiirtete Ruudsiiulen und der Flachbogen des Haupt-

portals geben den Eindruck einer noch unsicheren Frtihrenaissance. Tritt man
durch das jetzige Portal ein, so befindet man sich in einem Vestibiil i.\ in Abb. 2),

aus dem zu beiden Seiten ziemlich steil aufsteigende schmale Treppen ins obere

GeschoB fiihren, und das sich dann zu einer stattlichen Halle B erweitert, deren

Kreuzgewblbe auf roten Marmorsaulen ruhen. Dieser ganze Vorderbau muB das

Werk eines deutschen Meisters sein, der hier seine unitalienischen Vorstellungen

von Renaissance ausgedruckt hat. In der Tat erfahren wir^). dafi diese Telle von

den Meistern Xiklas Cbcrrciter und Ber?i/uir(/ Zicit:cl, einem Schiiler des B. Engel-

berger von Augsburg, herriihren. Die Saulen zeigen eine freie Art von Kom-
posita-Kapitell und wenig regelrichtige runde Socket, wozu dann noch die proti-

1) Abgeb. in Bau- imd Kunstdenkmaler des Konigreiclis Bayern, I., Taf. i'6.

-) Aufn. von C. Graef in Ortweins Gesch. d. Ren. XXI. Abteil. lleft 2—6.
8) In Mich. Wening historico-topogr. descript. etc. HDCCXXIII. —
*) Sighart, Bayr. Knnstgescli. S. 682.
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lierten Gewijlbrippen kommen. Die kiinstlerische Gestaltung und Durchbildung
dieses Tells ist dabei doch sehr anziehend.

Tritt man dann aber in den groBen ungefahr quadratischen Hof G. so

iindert sich plotzlich der Eindruck,

Palasthof llaliens versetzt (Abb. 3).

und man glaubt sich in einen groBartigen

Auf drei Seiten fassen gewaltige Hallen

D F G von dorischen

Marmorsaulen den
Hof ein, rechts und
inks mit Kreuz-

gewolben gedeckt,

an der Riickselte mlt

)formie;em Ton-

Si ^ij-ti ^-^lli^ii^j^ -'-iiTsI nengewolbe, in wel-

^r^ ::| C- :\"-.Brw 1»l"'iii::.::.

"

.Sr.::.
:"sg-" >^^| ches Stlchkappen

einschneiden. Diese

letztere Halle ist von

besonders stattlicher

Anlage, an beiden

Enden mit Halbkreis-
nischen geschlossen,

die GewoUje mit fei-

nen Prolilen in Stuck

gegliedert und durch

groBere und kleinere

Gemalde mj'thologi-

schen Inhalts ge-

schmiickt. die llalb-

kuppeln der Nischen

in Rautenform ge-

teilt, in den Feldern

feine Relieffigilrchen

antiker Gotter, ton-

farbig hell auf brau-

nem Grunde, das

Ganze von heiterster

Wirkung. Die Ober-

wande der Hoffassaden sind durch schlanke korinthische Pilaster von groBem
MaBstabe eingeteilt, welche das HauptgeschoB mil seinen hohen Fenstern

und ein kleines HalbgeschoB daruber zusammenfassen. Die Fenster Jiaben

strenge Bildung in italienischer Hochrenaissance mit abwechselnd geraden

und gebogenen (jiebeln. Das Ganze zeugt von der Hand eines italienischen

Architekten der schon strengen Richtung, welcher die Sanmicheli, Vignola,

Palladio angehoren. Der Kontrast mit dem Vorderhaus konnte niclit grOBer

sein. Wirklich wurden wahrend des Baues neue Meister, Siymiind Wulch und
Antonelli, zur Fortfiihrung des Angefangenen herbeigezogen, und diese be-

riefen noch andere Meister aus Mantua, aus der Schule des Giulio Romano:
Htirli)liimineo, Francesco und Benedetto mit 27 Maurern. wahrend bereits die

Steinnietzen Nicola Beora, Bernardiii, Caesar, Samarina, ]'ic/or und Zemin,

samtlich aus Italien, verwendet waren. Es ist also eine ganze Kolonie von

Italienern, von denen hier die Renaissance ausgeht. In welchem Verhiiltnis

die Fremden zu den Einheimischen standen, erkennt man daraus, daB der

deutsche Steinmetz wochentlich einen, der Italiener monatlich zeim Gulden er-

Abb. GruiulviB der Neueii Residenz zu Laudshut
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hielt. Trotz der Xiedrigkeit der Lohne kam der Bau doch auf 52635 Gulden

zu stelien.')

Das gauze Innere des I3aues, der vollig im Charakter italienisclier Sladt-

palasle durchgefuhrt ist, zeigt dieselbe Behandlung, und zwar die Hand durchweg
sehr tiichtiger Kunstler. In der llauptachse liegt eine Durchfahrt E, die auf eine

der Hauptstrafie })arallel laufende Gasse ftihrt. Sie ist mil Tonnengewiillie be-

deckt, das durch acliteckige Kassetten gegliederl wird. Das ErdgesclioB hat eine

Anzahl ansehiiliclier Zimmer, siimtlich gewolbt and mil Malerei und Stukkatur

verzierl. Weit grOLier ist die Pracht und der kiinstlerisclie Autwand in den Haunien

Alib. :; Hoi iiir Nouoii l.'esidcnz 7.11 Lanilslmt

(Nacli Fritsch, Dcnkmaler deutschor Renaissance)

des oberen Hauptgeschosses. Man gelangt dahin entvveder iiber die beiden Treppen

des Vorderhauses oder auf einer breiten in Backstein mit sehr niedrigen Stufen

aufgemauerten Treppe, die aus der hinteren Halle rechts emporfuhrt. Ich kann

nicht in alle Einzelheiten eingehen ; nur so viel sei bemerkt, dalS es sich hier

urn eine Schopfuug handelt, die, jenseits der Alpen gelegen, sich langsl hohen

Ruhms erfreuen wurde, wahrend sie in Deutschland imraer noch gar wenig be-

kannt ist. Nur dies noch: alle oberen Gemacher sind gewolbt, die Decken in

mannigfacher Weise geteilt, mit den elegantesten Ornamenten in Stuck gegliederl,

die Feider in Fresko ausgemalt, das Ganze im vornehmsten Stil der ilalienischen

Hochrenaissance, eine kiinstliche Siidfrucht auf nordischem Bodcn. Die kleiue

quadratische Kapelle im linken Flugel sei vor allem erwahnt, mit kuppelarligem

Gewolbe, die Wande mil einer Komposita-Ordnung von Saulen und Fiiastern

1) Geschichte Laiulshuts von Melu-eren, Landshut 1836, S. 156 Note.
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elegant gegliedert, die Friese und Deckenflachen mit trefflicher Stuckdekoration.

Besonders der Plauptfries mit Akanthusranken, in denen Engel spielen, ist von

schoner Erfindung und AusfCihiung. Das Prachtstuck ist aber der groBe Saal

an der Ruckseite des Hofes, von vornehmsten Verhilltnissen, etwa 81/2 Meter breit

und doppelt so lang (Abb. 4). Die Wilnde sind mit ioniscben Pilastern, deren

Kapitelle spar.?ame Vergoldung zeigen, gegliedert. Zwiscben ibnen sind Medallions

mit feinen mythologiscben Reliefs angeordnet, Taten des Hernkles und anderes dar-

stellend. Die Wande sind jetzt wieder im urspriinglicben Marmorton bergestellt,

die Malereien aljer otl'enbar friiber einmal erneuert, nur der groBe Fries sowie

das Gewolbe zeigen die urspriingliche Ausstattung. Und von welcber Sclionbeit I

Namentbcb der Fries gebort obne Frage zu den kOstlicbsten Scbopfungen

der Renaissance. Man liest an ihm in groBen goldenen Buchstaben den bekannten

Satz: „Goncordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur.'' Diese

Bucbstaben werden in entzuckendem Spiel von mutwilligen gemalten Putten

gebalten, das Ganze blubt in einem Reicbtum der Erfindung, einer Fulle des

Humors, daB wobl nie ein anmutigerer Kinderfries gemalt worden ist. Dariiber

spannt sicb im Korbbogen das Gewolbe mit edler Kassetten-Einteilung. in den

groSen achteckigen Hauptfeldern sieht man in Fresko die beruhmtesten Manner

des klassiscben Altertums von Homer an ; an den lieiden Scliildwanden des

Saales sind die Kiinstler Zeuxis, Pbidias und Praxiteles dargestellt, zu denen

sicb nocb Arcbimedes gesellt. In den kleineren Feldern der Decke sind grau

in grau t'riesartige Szenen aus dem klassiscben Altertum gemalt, als Einrabmung
dient ein blauer Grund mit goldenen Bandern und Scbleifen durcbzogen, darin

auf kleinen Medallions Kameen nachgeahmt sind. Die innere Umrahmung der

Hauptfelder endlicb liestebt aus vergoldeten Ornamenten und Gliederungen. Das
Ganze ist obnegleicben in Deutschland. An der einen Ttir des Saales liest man
die Kiinstlermonogramme 1' ]' S, darunter das F (wobl ..fecit''): sodann L If.

Bezweckt die Dekoration dieses Saales eine Verberrlicbung des klassiscben

Altertums, so klingt der bier angeschlagene Grundakkord in der Ausstattung

der iibrigen Raume nacb. So siebt man ein kleines ([uadratiscbes Badezimmer,

dessen Gewolbmalerei der Aphrodite und den ibr verwandten Gestalten gewidmet
ist ; in den Liinetten sind kleine antike Szenen auf landscbaftlicbem Grunde gemalt,

in den Sticbkappen scbwebende Liebesgotter, mit Benutzung der raffaelischen

Fresken in der Farnesina, alles im heitersten Stile ; die Wande endlicb mit

prachtigen Blumenteppicben bedeckt. Die Gemalde zeugen bier von etwas ge-

ringerer Hand, alle aber tragen gleicb denen des Saales das Geprage der Nacb-

folger Kaffaels.

Dieser reicben Ausstattung, die sicb durch eine Reibe groBerer Zimmer
fortsetzt, entspricbt alles iibrige. Die Kamine der Zimmer und die Turgewande
sind aus rotem Marmor in klassiscben Formen gebildet. Auffallend ist die Klein-

heit samtlicher Tiiren, auch derjenigen des Saales. Von bober Schonheit sind

die Tiirtliigel selbst, samtlicli mit Intarsien geschmiickt, deren Ranken zum Feinsten

dieser Gattung gebiiren.

Etwas abweichenden Gbarakter zeigt die Dekoration der oberen Halle, die

im linken Fliigel den Zugang zur Kapelle und die Verbindung zwiscben Vorder-

und Hinterhaus vermittelt. Ihre gemalte Dekoration entspricbt zwar dem iilirigen,

aber die ebenfalls gemalten Fiirstenbilder an den Wiinden, wie das Ganze tlott

und keck bingesetzt, zeugen von der Hand eines in der venezianiscben Scbule
gebildeten Kunstlers. Das Datum ist bier 153(i, wtlbrend man im groBen Saal

1542 liest. Wir wissen, daB Hans Boxberger aus Salzburg von 1542—55 in der

Residenz gearbeitet, namentlich den Gang samt der Kapelle, ferner zwei Sille,

die Kanzlei und den Turm ausgemalt bat. Den Hauptsaal dagegen malten zwei
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Abl). 4 Saal dor Neucii Resideiii", zu I.andshut

(Nach Fritsch, Deiikmaler deutsclier Kciiaissancel

Kunstler aus Mantua, darunter jener oben erwiihiite Antonelli. Audi Ltuhtig

Rospinger aus Munchen wird unter den Malern genannt.
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Abweichend von alien diesen Arbeiten ist endlich der im zweiten GeschoB

des Vorderhauses liegende geraumige Saal, denn er ist niedrig nach nordischer

Weise und mit einer Holzdecke versehen, die fiir sicli allein ein Kunstwerk hohen

Ranges bildet. Abwechselnd auf groBeren und kleineren Konsolen ruhend, die

als prachtiges Gesims den Saal umziehen, ist die Decke in sehr feineni flacben

Profil gehalten, um nicht zu schwer auf dem niedrigen Raume zu lasten. In

vierzig groBe quadratische Felder geteilt, acht der Lange, fiinf der Breite nach,

die durcli schmale liingliche Fiillungen getrennt werden, hat sie in samtlichen

Flitchen herrliche Intarsien, belle Zeichnung auf dunklem Grunde, jedes Feld in ab-

weichender Komposition, voU Phantasie und unerschopflicber Ertindung. Muschel-

und Rollwerk mischt sich mit Rosetten, Rankengewinden und anderem Blatt-

ornament. Der Gharakter deutet auf den Ausgang des 16. .lahrhunderts. Am
schonsten sind die Pflanzenornamente der schmalen langlichen Felder.

Endlich ist noch der Fassade zu gedenken, welche die Riickseite des Palastes

bildet (Abb. 5). Sie macht mit der scblichten Rustika des Erdgeschosses und den

hohen, zuiii Teil gekuppelten

dorischen Pilastern, welche in

ihre groBe Ordnung die bei-

den oberen Stockwerke ein-

schlieBeii, den Eindruck der-

selben schon stark zumNiich-

ternen neigenden Behand-

lung, die auch in den Hof-

fassaden vertreten ist. Der

ganze Bau ist in Stuck aus-

gefiihrt.

Im tibrigen hat die Stadt

auBer der sehr ansehnlichen

Jesuitenkirche, die sich

aber als eine fast getreue

Nachl)ilduno- der Miinchener

Michaeliskirche erweist, nicht

viel Bemerkenswertes aus

dieserEpoche. DasBezirks-
amt neben der Martinskirche

ist mit seinen schweren Ar-

kaden auf stammigen selb-

ander durch Architrave ver-

bandenen Pfeilern, seinen mit

Giebeln bekronten Fenstern,

seinem groBen gewolbten

Veslibiil und Treppenhaus

ein Bau von ahnlicher streng

klassischer Ricbtung. Da-

gegen vertritt das gegeniiber-

liegende ehemalige Land-
schaftshaus, jetzige Post-

gebaude, mit seinen pracht-

vollen Fassaden-Fresken den heiteren Gharakter jener oberdeutschen Fassaden,

welche ihren Schniuck ausschlieBlich durch die Malerei erhielten. Die architek-

tonischen Glieder in den derben Formen der spaten Renaissance sind hell gehalten;

in drei Reihen zwischen den Fenstern vollfarbig gemalte Statuen bayrischer Fiirsten

Abb. 5 Ruckfassade der Neuen Residenz zu Laudshut
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in dunkell)raunen Nischen; unler den Fenstern bronzefarbige Medallions mit ro-

mischen Kaiserbiisten; iiber den Fenstern Geslallen von Tugenden: das Ganze
reich und harnionisch. Als „Visierer" des l.andscliallsgebaudes wird 15i)7 11. Puch-

iinn/r genannt; die Herzogsbilder der Fassade malte 159!) //. G. KhiuiKft.

Simst ist aucb der anziehenden Putzfassaden vieler Hiiuser zu gedenken,

deren Giebelfronten durcli eigenartige geciuaderte Musterungen in Stuck belebt sind.

Dies alles aber tiborragt weit an Wicbtigkeit die

Trausnitz

Die alte Veste erhebt sich auf einem steil an der Siidseite der Stadt Landshut

aufsteigenden Hiigel.') Zu ibren FuBen breilet sich nordwarls die Stadt, deren

riesiger St. Martins-Kirchturm mit der Hohe der Burg wetteil'ern zu wollen scbeint,

wahrend siidwarts der Blick iiber das lacbende griine Isartal bis zu den Firnen

der bayriscben Alpenkette schvveift. Die Anlage der Trausnitz reicht bis in das

friibe Mittelalter zurtick. Spuren des sprdromaniscben Stils erkennt man auBen

an den sicb durchscbneidenden Bogenfriesen der beiden Rundttirme, die den Ein-

gang flankieren, sowie drinnen an der Kapelle mit ihren trefflicben Skulpturen

aus dem Anfange des 13. .Jabrbunderts. Der ganze Bau mit seiner unregelmiiBigen

Form datierl aus den verscbiedensten Zeiten. Alle Epocben des Mittelalters wie

der Renaissance baben an ibm gearbeitet.

Abl). (J EnigesclioHgrundrit! der Burg Trausnitz bci Laudshut

Kommt man von der Stadt auf steil ansteigendem gewundenen FuBpfade

zur Burg hinauf, so bietet sich in A (Abb. 6) der von zwei vorspringenden halb-

runden Tiirmen flankierte Haupteingang.-) Dies sind wabrscheinlicb Telle des

Baues von 1204, da man die einfacbe Warte Trausnitz in eine eigentliche Burg

1) Vgl. die Aiifiiahrae Ton C. Graef a. a. 0. lleft 1 inul C.

-) Beide Grnndrisse verdanke ich giitiger Mittoilung dos Herni Haurats Schmidt ner

in Landshut.
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umwandelte, in der in deraseljjen Jahre Herzog Ludwig seine Vermahlung t'eierte.

Die Burg folgt in ihrer unregelmaBigen Anlage dem Kamme der steil gegen die

Stadt abfallenden Hiigelkuppe. Die vordere Ecke bildet der machlige Wittels-

bacher Turm C, den Aufgang zur Burg beherrschend. Tritt man durch die

mit gotischen Sterngewolben bedeckle Eingangshalle in den groBen unregel-

maBigen Hof B, so bat man vor sicb die beiden Hauptfliigel des Schlosses, die

zuerst die Wohn- und Festraume entbielten. Hier finden sich vor allem die jetzt

als Archiv dienenden Raume H und 1, urspriinglicb wahrscheinlicb ein einziger

Abb. 7 Hof der Burg Trausnitz bei Laiidsliut

Saal, die sogenannte Tiirnitz, deren Decke auf achteckigen Pfeilern mit gotischen

Spitzbogen ruht. Nach der Siidseite gewiibren zablreiche Fenster und zwei vor-

gebaute Erker einen prachtigen Blick weit iiber das Land. Davor legt sicb der

spater hinzugefugte sogenannte italieniscbe Bau K mit der Nanentreppe L. Nach
dem Hofe dagegen sind mebrere Nebenraume, auf der Ecke die Wendeltreppe Q
angelegt; ein direkter Zugang zum Saale wird durch eine Vorballe vermittelt.

Eine ahnliche Vorballe N I'tibrt zu der alten ScbloBkapelle mit priicbtigem

Altar und Leltnerbau und der Empore fiir die Herrscbaft, die durch eine kleine

Wendeltreppe zuganglich ist. In P liegt die alte Sakristei. An die Kapelle stofit

sodann der mJichtige Saal M mit gewaltigen spitzbogigen Kreuzgewulben; die

breiten Garten und Rippen ruhen auf achteckigen Pfeilern. Die iibrigen Raume
sind fiir Dienstzwecke errichtet: in E ist die Kiiche, durch den Gang G mit dem
llauptbau verbunden. In D sind Wohnungen fiir Bedienstete. in F ist das Brunnen-

haus mit dem bis auf die Talsohle reiibenden Ziehbrunnen. Die beiden oberen

Geschosse des Hauptbaus smd in beiden Flugeln mit oflenen Arkaden umzogen,
deren gedruckte Bogen auf Pfeilern mit doriscben Pilastern ruhen (Abb. 7). Dieser

Vorbau samt dem Treppenhaus, mit R auf unserm GrundriB angedeutet, wurde
seit 1578 binzugefiigt. Obwohl formal von geringem Wert und nur in Stuck aus-

gefiihrt, macht das Ganze mit dem offenen Stiegenbaus und den weitgespannten

Bogen der Galerien doch einen malerischen und stattlicben Eindruck.



Landshut Trausiiitz 15

Das obere Hauplgescholi (Grundrili Abb. 8i hat iiber der Tiimitz die IIau|)t-

riiume : in E und F die Zimmer der Ilerzogin, besonders das ersteie durch den

Erker einen herrlichen Blick auf die Landschaft bis zu den lernen Alpen ge-

wiihrend. in D den groBen Speisesaal, (lessen Decke durch zwei holzerne Stiitzen

getragen wird. Von da gelangt man durch den Verbindungsraum G in den Thron-

saal i I und das Nebenzimmer I, das wieder direkt und durch das Vorzinimer M
mit dem italienischen Anbau K und der Narrentre]>pe L zusammenhiingt. Durch

den Gang N stehen diese herrschat'tlichen Wohnriiume mit der Fiirstenempore in

der Kapelle in Verbindung. ])ie offene Galerie A fiihrt sodann in den Speise-

saal P, von da in Wohnraume, der mitllere mit eineni Erker nach auBen. Von

der Galerie B ist erst in spaterer Zeit der I^aum C abgetrennt worden. Ein be-

sonderer Aufgang zu den Zinnnern der Herzogin war aber durch die Wendel-

treppe (J hergestellt. AUe iibrigen Raume von R bis Z waren ftir Wirtschafts-

zwecke vorbehalten. Der zweite minder reich geschmiickte Stock wiederholt im

wesentlichen die Einteilung des ersten.

Abb. 8 Grundrili des ersteu Stockcs ilev Burg Trausiiitz bei Landshut

DaB die kiinstlerische Ausstattung der Burg verschiedenen Zeiten angehiJrt,

erkennt man nicht bloB aus dem Charakter ihrer Kunstwerke, sondern auch

aus einer Reihe von Inschriften. Die Jahreszahl 1529 mit dem Namenszug Herzog

Ludwigs tragt der kolossale eiserne Ofen in der Tiirnitz, der in den Ornamenten

noch zwischen Mittelalter und Renaissance schwankt. Die voile Fruhrenaissance

mit ihren zierlichen Formen tritt an dem Kamin des Turniersaales im oberen

Stockwerk mit der Jahreszahl 1635 hervor. Dann folgt in der Reihe ein hochst

zierliches ^\e^k des Erzgusses, der Eimer mit eleganten Ornamenten, Masken

und Rankenwerk in dem Ziehbrunnen des Hofes. Man liest auf ihm :
Lieiihardl

Peringrr goB mich zu Landshut als man zalt 155S .far. A. II. J. P. i Albrecht

Herzog in Paiern). Der Hauptteil der dekorativen Ausstattung gehort aber

den Jahren 157(j bis 1580 an, denn diese Zahl liest man wiederholt in den

Salen des Hauptgeschosses. Es sind also die Regierungen Albrechts V. und
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Wilhelms V., die hier vorzugsweise tatig waren. Die Galerie mit dem Treppen-

haus ist um dieselbe Zeit, 1578, entstanden. Einiges, durchweg grober und

kunstloser ausgefiihrt, datiert erst von 1675, aus den Zeiten des Kurtursten

Ferdinand Maria.

Abb. it ArtieiTsziiuiiier ik-r Jh-rzoKin ui dur Burir Trausiiitz liei Laiulsliut

Ich gehe hier nur auf die Arbeiten aus den siebziger Jahren des 16. Jahr-

hunderts ein, die den Kern der kiinstlerischen Ausstattung bilden. Diese Ijeschrankt

sich auf die Zimmer des Hauptgeschosses, zu jener Zeit offenbar die Wohn- und
Empfangsraume der Herzoge. Wiihrend die Gerailcher des dariiber liegenden Stock-

werks ganz mit Holz verkleidet sind, sowohl getiifelte Wande, als auch holzerne

Decken zeigen, letztere mit trefflicher Einteilung und markiger Profilierung, sind

die Siile des Hauptgeschosses vollstiindig auf Malerei angelegt, so daB nicht bloB

die Wiinde ganz mit Gemiilden iiberzogen sind, sondern auch die flach gehalte-

nen Decken farbige Dekoration tragen. Die Gemalde sind auf Holz gemalt oder

auf Leiiiwand ausgefuhrt, welcbe teppichartig die Wande bekleidet, leider jetzt

groBenteils im Zustande grausamer Zerstorung. Wir haben hier also ein drittes

System von Ausstattung der Rilume : in der Residenz zu Landshut gewolbte
Decken mit Stukkatur und Fresken, die Wiinde ebenfalls zwischen plastiseher

und gemalter Ausstattung geteilt; in der Miinchener Residenz luni die.s hier vor-

auszunehmen) die Wande auf Teppiclie Ijerechnet, die Decken mit (Ugemiilden

in vergoldeten Rahmen, dazu plastische Dekoration an den verbindenden Friesen

und Wolbungen; endiich in der Trausnitz, abgesehen von den vollstandig auf
Ilolzlafelung berechneten Raumen, eine Ausstattung der Hauptgemacher, bei

welcher alles in die Hiinde der Malerei gelegt ist. Sie tragt im ganzen das Ge-
prage der gleichzeitigen italienischen Dekorationsmalerei, wie denn die ausfiihren-
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den Kunstler offenbar in llalien ihre Studien gemacht haben. So weit geht die

Alleinberrschaft Jer Malerei, daB sogar die Turen und ihr Rahmenwerk, mil

AusschluB jeder plastischen Gliederung, nur mit gemaltem Schmucke verseben

sind ; hocbstens hier und da an den Decken die kleinen Rosetten (wo nicbt elwa

aucb die Decken Bildschmuck zeigen) bieten mit ilirer Vergoldung einen Rubepunkt.

Dies ist aber des Guten gar viel, und das Auge suebt hiiulig vergeblicb nacb

kriiftigeren Formen rbytbmiscber Teilungen. Von dem (niaiakler der Dekoration

wird am besten die beigefiigte Abbiidung (Abb. 9) eine Anschauung geben. Ini

allgemeinen bewegt sicb die Malerei in hellen heiteren Tonen, die groBen Haupt-
bilder werden durch gemalte Streifen und Friese eingefaBt, welcbe meistons auf

hellem Grunde leichte Ornamente im Stii antiker Wanddekoration zeigen. Zum
Besten gehiJrt das Audienzzimmer, dessen Decke auf zwei Holzsaulen rubt. Zwar
sind die groBen geschiclitlichen Bilder an den Witnden, abgesehen von ihrer

starken Zerslorung, nicht gerade vorziiglich; aber die Wandstreifen enthalten auf

weiBem Grunde geistreich ausgefiihrte Ornamente, und noch gliinzender sind die

einfassenden Glieder der Decke, welcbe zwiscben den neun groBen Bildern ab-

wecbselnd auf leucbtend rotem und weiBem Grunde kijstliche ( )rnamente zeigen.

Da aber die Malerei sicb unaufhaltsani vom FuBboden bis zur Decke und selbst

iiber die letztere bin erstreckt, so feblt auch hier jene planvolle Abstufung und
Gliederung, welcbe in samtlicben antiken Wanddekorationen, namentlicb den pom-
pejaniscben, das Gauze bei allem Reicbtum so maBvoll und rubig erscbeinen liiBt.

Im einzelnen wird man indes auch auf der Trausnitz vieles Anziebende, Ja Vor-

trefflicbe finden. Wie iibrigens die italienischen Anscbauungen eingewirkt baben,

erkennt man an manchen Stellen, so besonders in jenem Zimmer, an dessen Decke

man die vier Jabreszeiten in gut ausgefiihrten groBen Bildern sieht. Die obere

Einfassung besteht bier aus einem kleinen Fries, winzige Figurchen auf weiBem

Grund entlialtend, Phantastisches, sowie allerlei Karnevalsszenen und Masken-

scberze in geistreicbster Leicbtigkeit der Darstellung. Man sieht, es war die Zeit,

da die vornehme Welt Europas nach Venedig und Rom pilgerte, um den Karneval

in seiner ausschweifendsten Bliite mitzugenieBen.

In abnlicber Weise bietet die sogenannte Narrentreppe in ibren meister-

haft ausgefiihrten, leider unbarmberzig bescbadigten Fresken die weltbekannten

Szeuen der italienischen Koniodie in fast lebensgroBen Gestalten voU Laune und

tjbermut. Diese Treppe, die vom ErdgescboB bis ins oberste Stockwerk hinauf-

fiihrt und von unten bis oben mit Fresken bedeckt ist, gehort zu einem be-

sonderen Telle der Burg, der als italienischer Anbau bezeichnet wird. (L K in

unserem GrundriB.) Er enthalt nur wenige kleine Zimmer, deren kiinstlerische

Behandlung sicb vollig von der in den tibrigen Riiumlicbkeiten berrschenden

unterscheidet. Hier ist namlieb die Malerei ausgeschlossen, mit Ausnabme der

eben erwahnten Treppe, aiies dagegen in plastischer Gliederung mit wenigen

Farbentonen auf weiBem Grunde durchgefuhrt. Damit liangt zusammen, daB

die Riiume siinitlich mit Gewolben von mannigfaltiger Form und Einteilung

verseben sind. In einem Vorzinnuer mit einfacbem Tonnengewolbe bescbriinkt

sich die Farbe in den Gliederungeu auf ein kraftiges Blau, das mit WeiB

wechselt. In dem Hauptgemacb, einem Kabinett von rechtwinkliger Form, das

Spiegelgewolbe mit Stichkappeu hat, ist nicbt bloB die Einteilung, sondern

auch die Ghederung und die Ornamentik iiberaus fein und schon, dabei mit

groliem Gescbick ausgefuhrt, wie denn zierlicbe Fruchtschnure frei schwebend

die Hauptlinien markieren. Die l>rnamente sind hier in tiefem Blau und Gold

auf weiBem Grund. Es liegt hier otfenbar ein gewollter Anklang an das .Ajjpar-

tement der Hofzwerge im prachtvollen Stadtpalast der Gonzaga (der Reggia) zu

Mantua vor.

Lubke-Haupt, Renaissance in Deutschlami U 3. .\uti. 2
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SchlieBlich ist noch zu erwahnen, daB im HauptgeschoB des ganzen

Baues groBe griinglasierte Kachelofen mit Einsatzstucken von blauen Ornamenten
auf weiBem Grunde aufgestellt sind: wahre Prachtstucke der siiddeutschen

Tonplaslik.

Als Urheber der priichtigen Dekoration wird uns zunachst der Niederlander

Friedridi Siistris genannt, der 157'J und 158U in der Trausnitz malte; sodann

Alexander Siebenhiirger, der schon 1564—78 an der Schneckenstiege und der

Ratsstube l^eschaftigt war, also jedent'alls die flotten Komodienszenen an der so-

genannten Narrentreppe austulirte. Auch der uns aus Augsburg bekannte Ant.

Ponzano hat bier gemalt. Leider sind samtliche Teile dieser kostbaren Dekoration

diircli die friihere fast beispiellose Vernachlassigung — Konig Ludwig 1. haBte

bekanntlich als Kind seiner Zeit die ganze „Zopf"-Kunst — , mehr noch durch

einen liir Ludwig II. begonnenen neuen Ausbau im Stil der Griinderjahre traurig

verwiistet worden. Erst neuerdings ist ftir die Erhaltung der noch vorhandenen

Reste besser gesorgt.

Miinchen

DaB eine so lebensvolle, von Kraft und Frische strotzende Stadt, wie

Miinchen, in der Renaissancezeit keine biirgerliche Baukunst gehabt hat, die sich

mit den Denkmalern auch nur der Reichsstadle zweiten Ranges messen konnte,

liegt in den bereits geschilderten Verhaltnissen jjegriindet. In der Tat waren es

hier ausschlieBlich die Fiirsten, welche die Kunst gepflegt und ansehnliche Bauten

errichtet haben. Eines der charaktervollsten Werke ist der alte Miinzhof, von

dessen energisch behanJelten Arkaden Abb. 10 eine Anschauung gibt.^) Es sind

in der Liinge neun, in der Breite drei Arkaden in derber Rustika, weit gespannte

gedriickte Bogen, in zwei Geschossen auf kurzen stammigen Saulen ruhend,

wahrend das oberste, schlankere Stockwerk diirftige dorische Saulen zeigt. Im
ErdgeschoB haben die Saulen ionische Kapitelle mit kanneliertem Halse, im ersten

Stock korinthisierende. Mit Ausnahme des zweiten Stockes ist die Behandlung

eine ungemein kraftvolle und originelle in gediegenem Ouaderbau. Die Saulen

des obeisten Stocks bestehen aus rotem Marmor.

Zu den groBartigsten Schopfungen der ganzen Zeit aber gehort die durch

Wilhelm V. fiir die .lesuiten von 1582—97 erbaute St. Michaelskirche, ohne

Frage die vornehniste kirchliche Schiipfung der deutschen Renaissance. Der Bau

kostete nur in den letzten zebn Jahren seit 1587 die betrachtliche Sunime von

131344 Gulden. Ob ein Mitglied des Jesuitenordens bei Herstellung des Plans

mitgewirkt, wie man wohl gemeint hat, muB mehr als fraglich erscheinen. Schon

die technische und konstruktive Leistung ist hervorragend: aber auch die kiinst-

lerische Behandlung ist von einer solchen Feinheit der formalen Durchbildung,

daB nur ein praktisch wie klinstlerisch auf hochster Stufe stehender Architekt

den Bau entworfen und geleitet haben kann. Als Meister wird zuerst der Steinmetz

Wolfgang Miiller genannt, geboren 1537. Das Gewolbe vollendete er 158!) und

erhielt dafur eine Belohnung von 50 Gulden, was aber nicht hinderte, daB er

wegen Einsturz des Turmes acht Tage liei Wasser und Bret in den Falkenturm

muBte. Mehr als dieser aber kommt wahrscheinlich Friidricli Siistris in Betracht,

der nach dem Einsturz des Turmes den Ghor verliingerte und ausbaute. Sodann

Wilhelm Eggl, 1585 entlassen, Wendel Dietrich von Augsburg, der in demselben

Jahre vorkommt und dem Gmelin die eigentliche Autorschaft zuschreibt ; sodann

der Italiener Antonio Valiente. Bei der Ausschmilckung des Baues werden unter

1) Vgl. die photogr. Aufiiahme von Bollioevener in dem Praolitwerk : Miinoliener Renais-

sance von Lor. Haner, Miinchen 1878, Tafel 1.
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andern'die beruhniteii Bildhauer Hubert Gerhard und Peter Candid, der Maler
Hans Weinher und der BildgieBer und Architekt Hans Kriiniper genannt.

Das Innere (Abb. 11) ist von so auBerordentlicher Scbonheit und GroB-
artigkeit der Verhiiltnisse, daliei von einer so malivoUen Klarbeit der Dekoration,

welche die Raumschonheit noch erhoht, da6 selbst kein gleichzeitiger Bau in

Italien sich damit messen kann.') Es ist ein einschiffiges Langbaus, mit einem

kolossalen Tonneiigewolbe iiberdeckt, von Seitenka|)ellen begleitet, die zwiscben

den stark vorspringenden Pfeilern eingebaut sind und ul)er sicb Kmporen liaben.

Ein Querschitf in der Tiefe der Kapellen legt sicb vor den Gbor. Dieser wieder ver-

engt sicb gegen die Kirche, ist um mehrere Stul'en erboht und schlieBt als balbes

Zwiilfeck. Mit groBer Meisterscbaft ist die Beleuchtung so verteilt, daB das

liauptsaclilicb aus den Emporen und dem QuerscbitT eint'allende Licbt reicbe Ab-

wecbsbuig ergibt. Was alier dem lunern vor alien andern gleicbzeitigen Kircben-

bauten Italians und der iibrigen Welt einen bohen kiinstleriscben Vorzug ver-

scbafft, ist die ungewobnliche Feinbeit der Dekoration. Statt des beliebten For-

tissiraos, aus welchem die damalige Arcbitektur mit den sfarksten Mitteln, den

scbarfsten Gegensatzen, den iiberladensten Formen ibre rauscbende Musik zu-

1) Treffl. photosr. Aufiialimeii bei Bauin- a. a. 0. Taf. (i— l(i. — Ban- und Kuiistiioiikm. il.

Konigr. Bayeru I Taf. 157 If. Vor allem die Arbeit L. Cimelins in Seenuinns Deiitscbcr Kenaiss.,

Abb. 18 Heft 2—3. Sodann Gmelin, Die Micliaelskirchc zn Miinehen (.Bayrischo iiibl. Band 16).
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Alib. 11 IiuiLTcs ilrr Mifhaoliskirche zu Miiiichen

sammensetzt, sind hier selbst fiir die Ilauptglieder nur die bescheidensten Aus-

drucksmitlel gewahlt, gedoppelte Pilaster zwischen den Kapellen und den Eni-

poren, die Flaclien mit Statuenuischen angemessen belebt, die Gesinise be-

scheiden profiliert, die gauze Dekoralion in weiBem Stuck bei sparsamer An-

wendung von Gold. Vor allem aber hat das gewaltige Tonnengewollje eine un-

vergleichliche Leichtigkeit freien Schwebens, denn stall der scbweren Kasselten,

die man den Gewolben damals zu gebeu liebte, ist es durch leichtes Rahmen-
werk in verschiedene groliere und kleinere Felder geteilt und durch die von

den Pilastern aufsteigenden Gurten rhythmisch gegliedert. Die Milte der grotSe-

ren Felder wird durch schone Rosetteu bezeichnet, dazu kommen an passenden

Stellen zarle Fruchtschntire, endlich in dem ganzen Raume eine figiirliche Deko-
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ration, die in alien Abstufungen das Motiv von Kenugelten KngelkOpfen und
schwebenden Engelgestalten variiert. Den Glanzpunkt des Gewolbes bildet in

der Achse des Querscbiffes der herrliche Kranz anbetender Engel, die bier gleicb-

sam die Schwelle des Heiligtums bewacben. Endlicb ist zu bemerken, daB alle

Glieder in feinster C.barakteiislik durcb Perlscbniir, Eierwtab, Herzblalt, Welle
und abnlicbe antike Fornien aufs edelsle belebt sind. Alle Hauptpilaster baben
Basen von rotem Marnier auf Untersiltzen eines scbonen grauen Marniors und
Bronzekapitelle. Die GiUer vor den Kapellen sind samtlich in Scbmiedearbeit
mannigfaltig und schon durcbgefuhrt. Zwei elegante Bronzekandelaber steben am
Eingang des Chores. Der Hocbaltar ist ein in drei Slockwerken mil gekuppelten
Silulen pompbaft aufgebautes Werk des oben genannten W'eiidd DiHrirh. Kunst-
schreiners von Augsburg. Die berkummliobe Kunstgescbicbte erklail diese ganze
wunderbar feine Innenarcbitektur in weiBem Stuck kurzweg fur italienisch. Es
mu6 aber wiederbolt werden, daB sicb in Italien bis jetzt kein unmittelbares

Vorbild dafiir linden laBt, wie iiberbau))! dieser in ganz Bayern um liiOO sicb

verbreitenden Richtung docli eine gewisse Selbstandigkeit zugebilligt werden
mu6. Die Eigentumlichkeit, vor allem die Gewolbe aller Art durcb feine Ein-

teilung in Feldern verscbiedener Zeicbnung zu iiberziehen, die Rippen und Kanlen
durcb verzierte Profile und Rahmen zu belonen, doch alles im zartesten Relief

zu balten, ist allerdings in der italieniscben Fiiibrenaissance wobl im Kern vor-

banden, wird aber doch vorwiegend durcb Malerei bewirkt; die Felder sind tiber-

all dazu bestimmt, durcb Geniiilde oder farbige ( )rnamenlik gef'ullt zu werden, —
und fur groBarligere Wirknngen sirebt man im Falle der Anwendung wirklicb

plastiscber Gliederung nach starker Wirkung durcb tiefe Kassettierung und
Arcbitektur-Gliederung. Bis zuni Nacbweise wirklicber Vorbilder in Italien muB
dieser bayriscben Dekorationskunst docb wirklicbe .Selbstandigkeit zugesprocben

werden. Von maBvoUer Pracbt sind die Cborstuble, bis auf die spiltere Itokoko-

bekronung. Die vasenartigen Armlebnen mit Masken, die feinen korinlbischen

Pilaster, am Unterteil der Schafte reich ornamentieit, mit Engelkopfen, Laub- und

Blumengewinden, daneben die innere Umrabmung der Felder mit Flechtbandern,

die Fliichen selbst mit Engelkiipfen und Frucbtgehangen, darunter die Predellen

gleicb den oberen Friesen mit Engelkopfen und Kartuschescbilden, endlicb als

AbscbluB die Muscbelniscben, das ist ein Gauzes, wie man es von solcher Schon-

beit in dieser Spittzeit nur selten findet.')

Die Fassade (Abb. 12) entspricht in ibrer kolossalen Massenbaftigkeit deni

einfacb groBartigen Cbarakter des Innern, jedoch obne dessen Feinbeit und An-

mut zu erreicben. Es ist ein Hocbbau mit riesenbaftem Giebel, ebenso originell

und selbstandig in der Anordnung wie das Innere. Auf die berkommlicbe (iliederung

durcb die in Italien gebraucblicben Elemente der antiken Arcbitektur bat der

Meister verzicbtet bis auf mebrgeschossige feine Pilasterordnurgen, die den unteren

Baukorper beleben; dazwiscben Niscben mit Statuen von bayriscben Fiirsten und

deutscben Kaisern. Zwei miicbtige Portale von rotem Marmor in vortrefflicben,

leicbt barocken Formen bilden den Eingang. Zwiscben ibnen in einer Niscbe

die kolossale Bronzefigur des bl. Michael mit dem Drachen von llnhei-t Gerhard,

eines der Meisterwerke der Munchener Plastik jener Tage.")

Das anstoBende Jesuitenkollegium, jetzt Akademie der Kitnste, ist

eine ausgedehnte, aber scblicht behandelte Anlage mit mebreren llofen ; der erste

Hof mit dorischen Halbsiiulen und Bogen, welcbe die Fenster im ErdgescboB

einrabmen; die Fassade nach der StraBe einfacb in Stuck ausgefiibrt, im Erd-

gescboB Rustika und Portale mit doriscben Pilastern, die Fenster in den drei

1) Eine sohone photogr. .\iisicht bei Bauer a. a. 0. Taf. 9. — Bau- und Kunstdonkniale T. 3.

2) Aiisioht der Fassade, der Nische und zweier Portale bei Bauer a. a. 0. Taf. i— 5.
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oberen Stockwerken ebenfalls schlicht umrahmt, nur im ol)ersten GeschoB mil

durchbrochenen iind geschweiften Bekronungen. Eine vielleicht etwas trockene,

jedenfalls aber imposante Kaserne fiir die Mitglieder der soklatisch organisierten

Gesellschaft Jesu.

Ein in seiner Einfachheit hochst origineller und vortrei!'licher Bau ist so-

dann die ebenfalls unter Willielm V. seit 1578 ausgefuhrte Wilhelmsburg, jetzt

unter dem Namen
Wax burg bekannt,

die IlerzogWilhelm V.

seit 1590 bewohnt hat.

Hier sind die Formen
auf das auBerste von

Schmucklosigkeit zu-

riickgefuhrt; dieganze

Dekoration der Fas-

sade besciirankt sich

auf eine Abwechslung
von drei verschiedenen

Tonen in flachstem

Relief, die trotzdem

eine gute und leben-

dige Wirkung machen.
Die beigegebene Abb.

13 mag dies nilher ver-

anschaulichen. Nurdie

Einfassungen der Fen-

ster sind von Stein,

alles iibrige von Stuck.

Auch hier ist dies Ma-

terial also in einer

eigenttimlichen und
selbstiindigen Art be-

handelt.

Das groBarligste

FurstenschloB der Re-

naissance in Deutsch-

land schuf erst Maxi-

milian 1., indem ereine

friihere Burg der Her-

zoge in Munchen, die

schon seine Vorganger

in groBem MaBstabe

auszubauen begonnen

hatten, zu dem glan-

zendsten noch jetzt in

seinen vvichtigstenTei-

len erhaltenen Residenzbau ausgestaltete.'j Das alteste der furstlichen Schlosser

in Munchen ist die Ludwigsburg oder der Alte Hof, von Ludwig dem Strengen

1253 erbaut und von Kaiser Ludwig nach dem groBen Brande der Stadt 1327

1) J. Stoekbauer und H. Otto in Ortweins D. Ren. XVIII. .\bt. Dazu die schonen pliotogr.

Aufnahmen bei Bauer a. a. 0. Taf. 17— 32. Vor allem aber das mnstergiiltige Prachtwerk von
Seidel, Die Residenz zii Mtinchen. Imp. Fol. Leiiizig.

Abb. 12 Fassaile der Micliaeliskirchc zu Miinchen
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Abb. 13 Maxburg zu Miinchen

wieder hergestellt. Ein Teil der Hoffassade mit dem malerischen Erker reiclit

noch in jene Zeit zuriick; im Innern sind die treti lichen Balkendeeken dos Flurs

im oberen Stock und die anf die Wand gemalten Fiirstenbildnisse noch Keste der

gotischen Epoche. Im Gegensatz zu dieser iiltesten Burg errichtete Albreclit I\'.
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seit 1460 die sogenannte Neue Veste, die er mit Wallen, Graben und Tiirmchen
versah. Zum Zeiclien seines Kunstsinnes legte er in ihr eine Gemaldesammlung
an. In der folgenden Zeit erbaute Wilbehn V. die vorhin besprochene Wilhehiis-

burg. Nacb den Planen und unter Oberleitung von Peter Candid wurde dann der

neue Residenzbau durch die Werkmeister Heinrich Schoii und Hans Reifenstuel

von 1600— 16 errichtet. Die Erzarbeiten go6 wohl groBtenteils nach Candids

Entwiirfen Hans Krumper ; fur die malerische Aussclimiickung wurden Chi-istoph

Schwarz, Uricli Loth und andere Kiinstler berangezogen.') Abb. 14 gibt den
GrundriB des Erdgeschosses. zu dessen Erklarung fiir die Haupti)unkte der An-
lage einige Andeutungen geniigen mogen.

Bereits Albrecht V. hatte siidwestlich der Veste ein Ballbaus, ein Gebaude
fiir seine Antiquitaten und eine Bibliotliek erbaut. Der heutige schrag stehende

Brunnenhof (M unseres Planes'), dessen Siidwestseite das jetzt noch vorhandene
Antiquarium M bildete, bestand also damals liereits; auf der gegenilberliegenden

Seite war das Ballhaus mit einem Bogengang davor. Das Antic juarium war wohl
schon 1569 I'ertig. Seine herrliche dekorative Ausstattung datiert aus den Jahren

seit 1585. Bereits der Venezianer Ant. Ponzano, den wir aus Augsburg (Fugger-

haus") kennen, malte die Grotesken darin, dann seit 1588 Hans Thonauer An-
sichten aus Bayern. Seit 1578 batten die Herzoge auch Hauser an der Scbwa-
bingergasse gekauft, und Wilhelm V. erbaute an deren Stelle ein fiirstliches Wohn-
gebaude, legte dann einen schOnen Garten L (hinter dem beutigen Konigsbau)
an, dazu ein Gebaude nach Pliinen von Friedrich Sustris. In diesem haben wir

die Gel)aude um den beutigen Grottenbof .i zu sehen.

Der bedeutendste Fiirst dieser Reihe, Kurfiirst Maximilian, faBte den Be-

schluB, diese l)estebenden Bauteile zu einom groBartigen plannuiBigen Ganzen
zu vereinigen, indem er den gewaltigen Kaiserhof D hinzufugte und durch den
Kiichenhof Q auch die neue Veste anschloB, zugleich dem Ganzen langs der

Schwabinger Gasse iResidenzstraBe) eine einheitliche Front gab (A B). Auch der

Hofgarten mit seinen Arkaden entstand damals.

Ganz olfenliar folgte bier der kunstsinnige Maximilian dem Beispiel italie-

nischer Fiirsten. Ganz besonders mag bier das Vorbild Mantuas und der Gonzaga
eingewirkt haben, deren herrliche Stadtresidenz, die Reggia, noch heute einen

ganzen Stadtteil bildet. Deren fast uniibersehbare Folge prachtvollster Raumlich-
keiten um zahlreiche Hofe land damals, auBer im Vatikan, kaum ibresgleichen

und genoB gerade bei deutschen Fiirsten besondere Bewunderung. Auch Herzog
Friedrich I. von Wiirlteniberg verfehlte bei seiner Italient'abrt 1599 nicht, Mantua
zu besuchen und gebiihrend zu bewundern. — Die Miinchener Residenz aber war
in ihren Glanzzeiten der mantuanischen in gewissem Sinne als ebenbiirtig zu

betrachten, die ja auch das alte Kastell aus dem Mittelalter in ihren neuen
Komplex einbezogen hatte.

Die neue Hauptfassade, nach Westen gekehrt. wird durch die beiden Pracht-

portale bei A und B hinreichend als seiche bezeiclmet. Ein drittes Hauptportal

liegt an der Nordseile bei C, im AuBeren einfach behandelt und bei weitem nicht

so prachtvoll ausgestattet wie jene, aber auf das groBartige Kaiservestibiil und
die Kaisertreppe E fiihrend, wodurch die unmittelbare Verbindung mit den Wohn-
und Prachtriiumen bewirkt ist. Die Art, wie der Architekt mit Riicksicht auf

die damals noch vorhandenen Telle der iilteren Burg (bei R im nordostlichen

Fliigel) den Bau angelegt und durchgefiihrt hat, verdient Bewunderung. Gerade

diese Telle sind leider durch die Neubauten unter Konig Ludwig durch Klenze

umgestaltet worden, und es ist jene kolossale aiier niichterne Nordfassade gegen
den Hofgarten eiilstanden, welche dem Hofe Q einen rechtwinkeligen AbschluB

1) Munchen von R. und G. Margratf S. 273 If.
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gebracht hut. Ebenso ist der siidliihe Teil, welcher an die alten Hofe I^ nnd T
stoBt, dutch den Ban des Kiinigsbaus am Max-.losephphilz umgestaltet worden.

Diese neueren Veranderungen sind in unserem GrundriB unbeachtet geblieben,

wahrend dagegen in S das schiine aus der Rokokozeit stammende Residenz-

Theater Aufnahme gefunden liat.

1=1^^^^^^
'^JS

^^4^?}

r : 1
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Weiter ist ein Durchgang zu dem groBen ostlichen Kiicheii-Hofe O seoeben, in

F aber eine Verbindung mit dem schmalen langgestreckten Kapellen-Hofe G.

Dieser ist seiner ganzen Anlage nach nur ein verlangerles Vestibijl und setzt das

Hauptporlal A und seine dreischiffige Eingangshalle mit der iihnlichen Halle H und

durcli diese mit dem schonen Brunnenhofe N in Beziehung. Einer der genialsten

Gedanken war, diesem vorbandenen diagonal gestellten Hof durch polygonen Ab-

schluB seiner beiden Enden nicht bloB eine reicbere Form, sondern auch die un-

gezwungensten Ubergange zu den Hauptteilen des Baues zu gewinnen. Denn
der Halle H mit

ihren dreiPortalen,

neben welcher sich

ein Glockenturm

erhebt, entspricht

die iihnlich aus-

gebildete Halle P,

welche die Verbin-

dung mit dem gro-

Ben nordostlichen

Hofeherstellt. Zwi-

schen beiden liegt

aber das Vestibiil 0,

das in seiner po-

lygonen Form die

Gestalt des Brun-

nenhofes im klei-

nen wiederbolt und

den Aufgang zu

einer der Haupt-

treppen des Baues

gewilhrt. An der

entgegengesetzten

Seite des Brunnen-

hofes ist ebenso

originell ein drei-

eckiges Vesiibiil ausgebildet, das zu den dort anstoBenden Riiumen fiihrt.

Nicht minder geistvoll ist sodann die Einfiigung des alteren Antiquariums M
bewirkt, das den Brunnenhof in seiner ganzen Lange einfaBt und am siidostlicben

Ende in einen achteckigen Kuppelsaal ausliiuft: dieser vermittelt wieder mit

groBem Geschick den Ubergang in die anstoBenden Raumlicbkeiten. Am nord-

westlichen Ende springt die Ecke des Anti([uariums notgedrungen in den dort

angelegten Grottenhof J vor. Der Architekt hat dies benutzl und daraus einen

polygonen regelmaBigen Vorsprung gebildet, in der Mitte eine Brunnennische

angebracht und so den schonen AbschluB jenes lauschig poetischen Grottenhofs

geschaffen, der jedem Besucher der Residenz einen kiinstlerisch hoben tienuB

bietet. (Abb. 15.) Dieser kostliche kleine Hof, sowie die benacbbarle Kai)elle K
gehoren gleicbsam zu den mehr privaten Teilen der Anlage und sind durcb kleine

Seitenpforlen zuganglich. Ich will hinzufiigen, daB im Erdgeschofi wie im oberen

Stockwerk lange, gewolbte Korridore von prachtvoller Ausslattung sich an den

Hauptriiumen hinziehen. Soviel wird .schon aus dieser Betrachtung erhellen, daB

die letzlen Reminiszenzen des Mittelalters bier verklungen sind, daB Wendel-

trepijen, Erker, Ttirme und andere Vorspriinge zugunsten zeitgemaBerer Bauweise

nach italienischem Vorbilde beseitigt wurden, diese aber sich mehr in der Mannig-

Alib. If) Uruttenliot iler Jlosideii/, zu Miiiichcu
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faltigkeit unJ Schonheit der iiinern Raumgestaltung als in der malerischen

Gruppierung des AuBeren geltend maclile.

Die kiinstlerische Ausstattung des ungeheuren Ganzen beschriinkle sich je-

doch urspriinglich audi im AuBern niclit bloB auf die beiden Prachtportale und

die Nische mit deni Madonnenbilde an der Fassade, sondern fand ihre Erganzung
in einem System grau in grau ausgefiihrter Fresken. Das fast vollstandige Ver-

schwinden dieser aus bloBen Malereien bestehenden Dekoration sowohl der AuBen-

fassaden als auch der Hofe lieB lange Zeit den kiinsllerischen Zusammenbau des

Ganzen und seine GroBartigkeit weder erkennen noch wiirdigen. (Abb. Ki.i Daher

hat man neuerdings die Bemalung des ganzen Riesenbaus nicht nur in den Hofen,

sondern auch an der StraBe wieder hergestellt, was auf Grund alter Stiche und
der iiberall vorhandenen Spuren keine Schwierigkeiten gemacht hat, und hat so

die kiinstlerische Einheit des riesigen Werkes neu gescliaffen. Freilich verbleicht

in der schlimmen modernen Stadtluft die Wirkung auch der neuen Bemalung
mit beklagenswerter Raschheit.

Die gesamte Miinchener Architektur jener Zeit war bei dem Mangel von

Hausteinen zur Anwendung des Backsteines gezwungen, den sie aber nicht nach

dem Beispiel des Mittelalters oder der oberilalienisclien Renaissance kiinstlerisch

durchbildete, sondern durch einen Putziiberzug verhiillte. Diesen Sluck charak-

terisierle sie als bloBes Bekleidungsmaterial durch aufgemalte Dekoration. Von
den stolzen Fassaden Augsburgs mit den reichen farbigen Gemalden, Resten

jener heiteren Pracht, welche gegen Ende des 1(5. .lahrhunderts noch einen weit-

gereisten Mann wie Michel de Montaigne zur Bewunderung hinriB, ist oben an

seiner Stelle geredet worden. In Mtinchen scheint iiberwiegend eine einfachere

Dekoration, grau in grau, beliebt gewesen zu sein, und von dieser Art war auch

die Fassadenmalerei der Residenz. Im Kaiserhofe (Abb. 16) ist es ein System
gekuppeller doriseher Pilaster fiir das ErdgeschoB und dartiber korinthischer fiir

das obere Stockwerk. Zwischen den Pilastern sind die Wandt'elder durch Nischen

mit figUrlichem Schmuck belebt, in den groBeren Wandflachen dagegen die paar-

weise angeordneten Fenster von einem groBen Rundbogen umrahml, alia Glie-

derungen und Felder rait Masken, Fruchtscbniiren, Voluten und anderen deko-

rativen Formen geschmiickt. An der StralJenseite war eine iihnliche Architektur

angeordnet, doch zeigle sie nur einfache Pilaster, zwischen die die Fensterpartien

gefaBt waren. Die groBen Verhaltnisse, die gliickliche und klare Einteilung, die

reiclie und doch nicht u])erladene Dekoration verleihen dem Ganzen den Eindruck

vornehmer Wiirde bei einfachsten Mitteln. Erst im Zusammenhange mit solcher

Dekoration erhalten die Prachtportale der AuBenseite ilire voile Wirkung.

Diese beiden Port ale (Abb. 17) sind in einem gemaBigten Barockstil in

jener strengen dorischen Rustika erbaut, die damals als Ausdruck fiirstlicher

Hoheit und Gravitat beliebt war. In rotem Marmor ausgefiihrt, iiberraschen sie

durch die Feinheit ilirer Gliederungen und eine gewisse Zuriickhaltung, offenbar

mit Riicksicht auf die gemalten Dekorationen der anstoCenden Wandflachen. tjber

den Seitenpforten halten Lowen das bayrische, Greifen das lothringische Wappen,
letzteres mit Bezug auf Maximilians erste Gemahlin Elisabeth von Lothringen.

Die verschlungenen Namensziige beider in einem gekronten Wappenschilde bilden

die Spitze des ganzen Aufbaues. Mit groBem Geschick ist nun ein Fenster des

oberen Geschosses in die Komposition des Portales hineingezogen, so daB es

mit seiner reichen, etwas barocken Umrahmung sich zwischen den beiden ab-

geschnittenen Giebelstiicken des Oberbaues erhebt. Letztere sind mit den liegenden

Statuen der Regenlen-Tugenden, zwei an jedem Portale, geschmuckt. Alles

Figiirliche ist von Bronze, auch die beiden prachtvollen Lowen, die vor jedem

Portale Wacht halten und ein Wappen mit allegorischer Devise neben sich haben.
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Die Bronzearbeiten hier und an der Mittelnische sind von Georg Mair und Barl/i.

Wouihiii modelliert und gegossen; nur die Lowen von Carlo Pellago nach iy/zidcr/

Ger/ian/s Modell sind von dem geschickten Huns Kniiii/n-r meisterlich gegossen.

Der ernsten Pracht dieser Portale ents()richt die groliarlige Marniornisclie,

die inmitten der Fassade die Erzligur der Madonna als dor Schutzpatronin Bayerns

enthalt (Abb. 18). Hier

ist besonders das Deko-

rative von lioher Fein-

heit, namentlicb die kost-

liche Bronzelaterne am
Unterbau und die aus

EngelkOpf'chen mit Laub-

gewinden originell und

geistvoll komponierten

Kapitelle der Pilaster.

Man fiihlt sich iiberrascht,

in dieser Epoche noch so

viel Sinn fiir liebevolle

Durchbildung des einzel-

nen unzutreffen. Sicher

stammt der Entwurf die-

ser Teile von Peter Can-

did im ganzen wie im

einzelnen. Und unver-

kennbar ist dabei iiberall

trotz der italienischen

Bildung ein gewisser

akademischer Zug, eine

leichte trockene Flach-

heit, die im Grundwesen
doch an die damalige

und t'olgende hollilndische

Arterinnert;insbesondere

an Jakob van Campens
Rathaus in Amsterdam.

Und man wird sich inne,

daS Pietro Candido immer
der italienisierte Peter de Wit bleibt. In noch griilkrem Umfang tritt die Plastik

bei dem glanzenden Springbrunnen des Brunnenholes auf, der eines der priich-

tigsten Werke der Zeit ist. Allerdings ist dieser „Wittelsbacher Brunnen", wie

er heute erscheint, durch die Hinzufagung von vier Iironzenen Gotterliguren aus

dem Garten Wilhelras V. bereichert; ursprunglich zeigte er nur die MitteHigur

Ottos V. Wittelsbach, umgeben von vier FluBgiUtern und kleineren Gruppen von

Meerungeheuern, Putten u. dgl. AUe drei Ktinste endlich wirkten bei dem kleinen

Grottenhofe zusammen, der mit seiner kiihlen Grotte, mit den Musdiel-

hikrustationen der Wande und den Gemalden der gewolliten Decke, mit der ofTenen

Silulenhalle, welche die IlauptseiLe einsclilieBt, mit dem von Statuen belebten

Rasen und Gebiisch, endlich der wolil abgewogenen, feinabgestulten Architektur

seiner Umfassungswande ein wahres Juwel kunstlerischer Eriindung und poeliscber

Wirkung ist, allerdings vollig sudlichen Wesens.

Die Absicht des Architekten bei dem groBartigen Bau aber ist offenbar

dahin gegangen, die Hauptwirkungen sich fur das Innere zu versparen. Zuniichst

.\bb. IT lliuiiilpurUil iler Rcsiilenz zu Miinchen
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ist schon das Kaiser vest i bill, in das

man vom Hofgarten aus freien Zutritt hat,

ebenso vornehm in der Anlage, wie schon

in der Ausschmiickung. Der imposante

Raum von etwa IG Meter Breite bei un-

gefalir 21 Meter Tiefe wird von neun Kreuz-

gewijlben bedeckt, die auf vier gewaltigen

(lorischen Saulen von rotem Marmor ruhen.

Die hohen Gewolbe zeigen geistreich ge-

malte Ornamente auf weiBem Grunde im
Charakter der bekannten antiken Wand-
malerei. Das leichte Phantasiegeriist der

Aichitektur ist in der Mitte durchbroclien,

so dafi sich ein Bhck in den blauen Ather

zu offnen scheint. Das miltlere Gewolbe

hat eine reichere, perspektivisch geraalte

Architektur, die in den Ecken von bronze-

farbenen Hernien aufsteigt. Wendet man
sich von diesem im Geiste des klassischen

Altertums kbstlich behandelten Raume
zur Linken, so gelangt man zur Kaiser-

trepjie, die in einfachem, durch mehrere

Absiilze gebrochenem Lauf, aber in groB-

arligen Verhaltnissen zum HauptgeschoB

emporfiihrt. Das aufsteigende Gewolbe

der Treppe ist aufs prachtigste mit Stuck-

ornamenten gegliedert, die Felder aber

mit Freskobildern belebt, leicht und reich

zngleich. Auf den Absatzen der Treppe

enthult die Hauptwand eine praclitige

Niscbe in weiBem Stuck mit iiberlebens-

grot^en Biklsiiulen bayrischer Fiirsten,

das Ganze von wahrhaft majestiitischer

Wirkung. AUe anderen Treppen des Pa-

lastes, obwohl im MaBstabe bescheidener,

sind in ahnlicher Weise mit Stuck und

zum Teil mit Fresken geschmiickt. Vor

allem prachtvoll ist der Vorsaal, in den

der obere Lauf der Treppe miindet. Er

ruhi auf roten Marniorsaulen; die sechs

Gewolbe, die ihn iiberdecken, gehoren zu

den uppigsten, die je in reicher Stuck-

verzienmg mit Malerei geschaffen sind.

Der Eindruck der Trei)i)e, wie vor allem

des obersten Vorsaales, ist ein auBerordent-

licher. Alles in Form wie Raumwirkung

vom AUervortrefl'lichsten. (Abb. 19.)

Die Treppe am Charlottengang hat

ahnlich pracl it voile Gewolbe. In gleicher

Art sind nicht bloB die verschiedenen

Treppenhiiuser und Vorhallen, sondern

namentlich audi die groBen Gange geschmiickt, welche in bedeutender Liinge

Abb. 18 Kische an der Rcsidcuz zu Miinclioii
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die ganze Flucht der einzelnen Schlofifliigel l)egleiten, indem sie sich als Ver-
bindung vor den Wohnraumen hinziehen: von ilinen seien die Ahnon^alerie, der
Wappengang, der Cliarlottengang besonders genannl. Uberall bei ilirer Aus-
schiuuckung sind die arcliiteidonisclien llaupllinien als Grundmoliv betont, bei
den Galerien sind es die Kanten der Sticldvappen, welcbe in die Tonnengewolbe
einschneiden. Dadurch ergibt sich ein klarer, ubersichtlicher Rhylhnius, der bei
allem Reicblum der Verzierung beruhigend wirkt. In der Dekoration selbst herrscht
ein fein gezeithnetes Rankenwerk vor, mit mancherlei i)bantaslischen Masken

Abb, 10 Halle an der Kaisertvoppo dor Rcsidonz zu lliineluMi

(Nach; Kunstdenkmale Baj'criisj

wechselnd, in schone Rosetten auslaufend. Dazwisclien Engel mit allerlei Sinn-

bildern in kriiftig eingerahmten Feldern, die Rahmen mil Perlsclinur und llerz-

laub gegliedert. Die groBeren Flaclien sind in der Regel Freskoljildern vorbehalten,

die sich meist in Allegorie bewegen. Hue klare lichte FTirbung kontrastiert wirk-

sam gegen den weiB gehaltenen Stuck, dessen Behandlung sich durch Feinheit

und Scharfe auszeichnet. Wenn man den auBerordentlichen Umt'ang der noch jetzl

vorbandenen Ausstattung betrachtet, so muB man iiber den Reichtuni und die strii-

mende I^eichtigkeit der Ertindung erstaunen. Aber auch selbst die Reinheit des Stils

erregt in der Zeit des beginnenden Barock mit Keclit Bewunderung, denn wenn
sich wirklich manchmal barocke Elemente einmischen, so wirken diese Arbeiten im

Vergleich mit den gleichzeitigen italienischen und mit dem iiberladenen Schwulst

der zum Teil noch friiheren in Fontainebleau fast klassisch rein. Gerade sie nun

sind mit Sicherheit im Entwurfe Peter CaiuUil zuzuschreiben, der sich bier von

seiner allerglilnzendisten Seite zeigt. Die Kaisertrepi)e ist oben l(ilG datiert.
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Die Wohnraume, die sich noch aus der Zeit Kurfiirst Maximilians I. erhalten

haben, gruppieren sich zum Teil um den Kaiserhof. Der groBe Saal, 16 Meter

breit, 36 Meter lang, ist zwar leider im 18. .lahrhundert mit einem Nebensaal in

Zimmer verwandelt, und wir sind damit wohl des Hauptstiickes dieser herrlichen

Innenarchitektur beraubt, aber eine Anzahl von Zimmern ist noch im wesent-

lichen unberiihrt geblieben. Von diesen kommen vor allem die wundervollen Trierer

und die Steinzimmer, die den Hof ostlicli und westlich einfassen, in Betracht.

Die Wande darin waren meist auf Teppiche berechnet, deren man in Miinchen

noch immer eine groBe Anzahl besitzt. Die Decken werden durch Holzgetafel

gel)ildef, dessen Gliederung mit bescheidenem Relief und sparsamer Vergoldung

den eingelassenen Olgenialden als Rahmen dient. Hier herrscht also eine an

Venedig erinnernde Behandlungsweise, und auf Meister der venezianischen Schule

deutet auch das Kolorit vieler Bilder. Die Vermittlung zwischen Wand und Decke

gewahrt ein breiter Fries von trefflichen Stuckornamenten. Die Einfassung der

Tiiren ist in kriiftigen Formen meist aus Stuckmarmor gebildet. Ebenso sind

die Kamine beliandelt, doch kommen auch prilchtigere von weiBem Marmor mit

kostlichen Skuljituren vor. Der ganzen edlen Pracht entspricht endlich, was die

Kunstschreinerei der Zeit hinzugefiigt hat, seien es geschnitzte Mobel oder die

nicht minder stilvoU behandelten Flugelttiren mit schon protilierten Rahmen und
Intarsien. Selbst die Eisenarbeiten an Schlossern, Hespen und Angeln bekunden

den hohen Stand des damaligen Kunsthandwerks durch die schonen, in Gold

eingelegten Ornamente ihrer Tauschier-Arbeit.')

Man liest in den Zimmern meistens die Jahreszahlen 1612 und 1617.

Wahrlich, wenn man die harmonische, bis in die kleinsten Nebendinge in ihrer

Feinheit sich gleichbleibende Durchfuhrung dieser Raume mit der Ode der

modernen Telle vergleicht, wo vor allem der Mangel des feineren Kunsthandwerks

empHndlich beruhrt, so muB man gestehen, daB wir von jener Zeit immer noch

sehr viel lernen konnen.

Von den derselben Epoche angehorenden Riiumen erwiihne ich noch den

riesigen „Schwarzen Saal" fiir die Wachen und die alte SchloBkapelle mit ihren

prachtigen Stukkaturen, besonders aber das Antiquarium mit seinen trefflichen

Fresken im Stil antiker Wanddekoraiion, ein wahres Muster fiir einen derartigen

Sammlungsraum.
Der schwarze Saal, von dem Brunnenhof direkt durch eine stattliche Treppe

zuganglich, hat ganz miichtige Verhaltnisse, an der gewolbten Decke in grolStem

MaBstab perpektivisch gemalte Hallen auf Saulen. Die Turen und Kamine von

schwarzem Stuckmarmor, der FuBboden von weiBen und roten Marmorplatten.

Die Kapelle ist ein reich mit Stuckreliefs geschmiickter Hochbau, in drei Ge-

schossen von Emporen umgeben, welche fiir die Herrschaft und die verschiedenen

Abstufungen der Hofleute bestimmt waren. Von ganz besonderer Scliiinheit des

Raumes und der Dekoration ist nun das Antiquarium, am oberen Ende in eine

erhohte Estrade auslaufend, wahrend am anderen der achteckige Saal den Ab-

schluB bildet. Das lange Tonnengewiilbe mit seinen Stichkappen ist mit einer

wundervollen, rein italienischen Grotesken-Malerei von der Hand des uns aus

Augsburg bekannten Pmizaiio geschmtickt (Abb. 20). Geschnitzte Kasten, zur

Aufnahme der kleineren Kunstwerke bestimmt, umziehen die Wande und in den

Fensternischen sind Marmorbiisten aufgestellt. Dieser Bau stammt noch, wie

oben angefiihrt, aus der Zeit Wilhelms V., auch seine Ausgestaltung ist noch seit

1588 eribjgt.

1) Eine gauze Besclireibung alles Kinzeliien in I trionfi dell' arcliitettura nella sontuosa

resitlenza di Monaco, dal marchese Ranuceio Pallavicino. In Aususta 1680. 4". Dabei ancli

ein Sticli, welclier das .\u(iere des Banes mit seinen Wandmalereien veranscliauliclit.
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Eine jiingere Reihe von Zimraern, aus der Zeit des Kurlursten Ferdinand

Maria, zeigt schon mehr barocke Dekoration und weit gioHere Pracht, namentlich

starke Uberladung mit Gold. Besonders die sogenannten piipstlichen Zimmer
zeichnen sich durch ihren Glanz und ihre Uppigkeit aus. Zuletzt findet das Rokoko

seine Vertretung in den sogenannten reichen Zimmern aus der Zeit Karls VII.

War das kOstliche, kleine Residenztheater kennt, kann sich von dem graziosen

Reiz dieser Riiume eine Vorslellung raachen.

Einer der allerpriichtigsten Raume ist zuletzt ilie kleine reiche Kapelle, gleich

bei den papstlichen Zimmern. Sie war 1607 voUendet. Die Wandflachen und Fenster-

nischen haben eine Bekleidung in Kunslmarmor (Scagliola) mit prachtigen Orna-

menten und Darstellungen aus dem Leben Maria. Das Klostergevvolbe ist mit Relief-

stuck und Bemakmg geschmiickt und tragi mitten eine Art kleiner Kuppel mit

Tambur. Selbst der FuBboden ist eingelegt: das Ganze mit seiner Ausstattung an

Altar, ( >rgel und Relii[uienschranken ein Wunderwerk hiichster Pracht, vielleicht

fast zu prachtig und et^vas unruhig; doch in Deutschland in ihrer Art einzig.

Und diese Schranke bergen nun einen Schatz anWerken des Kunstgewerhes in

Edelmetall ohnegieichen. AuBer zahlreichen Kostbarkeiten des friihen Mittelalters

vor alleni die Reliquien, Prachtaltarchen, Schreine und sonstige I lerrlichkeiten, die die

Frommigkeit der bayrischen Herrscher seit Albrecht V. der Kapelle ihrer Residenz ge-

schenkt — eine Geschichte derGoldschmiedekunst in alien ihren Zweigen in Bayern.^)

Auch die Silberkammer im unteren GeschoB birgt zahlreiche Werke von

hoher Bedeutung.

Von dem trotz alter Zerstorungen noch immer prachtvoUen Ganzen babe ich

bier nur das Wesentlichste kurz heriihrt. Sucht man in der Phantasie das Urspriing-

liche wieder herzustellen, I'iigt man den Schmuck der durchweg gemalten Fassaden

hinzu, erwagt man die Pracht der Ausstattung, die Fiille an Kostbarkeiten und Kunst-

schatzen jeder Art, welche der stolze Bau umschloB, so begreift man die Bewunde-

rung der Zeitgenossen und der nachfoigendenGesehlechter, welche den Bau das achte

Wunder der Welt nannten {Ftillar/ciiio z. B. p. 1); begreift auch, daB Gustav Adolf

bedauert haben soil, den Palast nicht auf Walzen nach Stockholm fuhren zu kOnnen.

Aber nicht minder bezeichnend ist jener andere Ausspruch des groBen Schweden-

konigs, in welchem er Miinchen einen golden en Sattel auf magerem Gaule nennt. —
Mit einem Werke der Devotion beschlieBt Kurfiirst Maximilian seine Miin-

chener Bautatigkeit und damit zugleich die Schiipfimgen dieser Epocbe. Es ist die

Mariensaule, im Jabre l(j38 zufolge eines (ielobnisses fiir die siegreiche Schlacht

am WeiBen Berge bei Prag auf dem Schrannenplalz zu P'hren der Schutzpatronin

Bayerns errichtet (Abb. 21). Ein Werk von trefflichen Verhaltnissen, kraflvoll in

den Formen und glucklich im Auf bau.-) Auf den Ecken der marmornen Balustrade

vier schi'me Bronzelaternen; auf den Ecken des Sockets hinmilische Kriegerknaben

im lebhaften Kampf mit Drachen, Schlangeu und iihnlichen Ungetiinien. Auf der

KriJnung des Postaments als Vermittlung mit der Basis der Silule gelliigelte Engel-

kupfchen aus Bronze von lebendiger Bewegung und schonem UmriB. Auch die Statue

der Madonna gehort zu den besten der Zeit. Sie ist von Hans Krumper gegossen;

das Monument sellist nach ehier Zeichnung Gandids durch Peter luiiiir/ ausgefiihrt.

Das herrliche Monument Ludwigs des Bayern in der Frauenkirche (Abb. 22)

lie!') der kunstsinnige Kurfiirst Max 1(122 als Umbau urn die gotische marmorne

Grabplatte des Kaisers nach P. Caiididf: Kutvvurf errichten. Das schwarzmarniorne

Gehause tragt mitten ein Bronzekissen mil der Kaiserkrone, llankiert von den Ge-

1) Wer sicli dariibcr unterrichten will, findet die HauptKegenstiinde dieses vornehmsten

kirehlicheii Scliatzea in Doutschland in dem fai'bigen Prachtworke von Zettler-Stockbauer: Aiis-

gewahlto KunstAvcrke ans dem Schatze der reichen Kapelle der Residenz . . . Miinchen 1877.

-) Vgl. bei Baner a. a. 0. die Taf. 33 und 34.
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staltenderWeisheit

und Tapferkeit. An
den Ecken knien

vier geharnischte

Fahnentriiger, an

lien Tjangseiten ste-

lien die Erzbilder

der Herzoge Al-

lirecht V. und Wil-

helni IV. Der Erz-

gul) ist von Dwiiija

Freij. An vorneh-

nier Schonheit des

Aufbaus und der

Durchfiihrung lin-

detdaswundervollo

Denkmal nur eineu

Nebenl)uliler in

Deutschland, das

des Fiirsten Ernst

von Scliauniljurg

zu Stadthagen.

Von der einst so

reichen Farbenlust

der Epoche an den

Fassaden scheint

nichts erhalten ge-

blieljen zu sein.

Bedeutende oder

gar hervorragende

Leistungen hat das

oberbayrisclie (ie-

biel kaum aufzu-

weisen, obwohl im
1 7..fahrhundert und

bis zu Ende der

Renaissance nicht

wenig gebaut und

auch an Ausstat-

tung geleistet wur-

de. Indessen ist die

Bauweise gerade

damals verhiiltnis-

maBig einfach ge-

blieben. Das be-

scheidene Material

fiir das AuBere,

nieist Ziegelmauer-

werk, verputzt und
geweiBt, lieB nicht

allzuviel Gliede-

rung zu, und fiir

Al)b. 21 Die Mariciisiiulo zu Miinclien

(Aufuahmo ilor Neaen Photogr. liesellscliaft, StcgUtz)
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das Innere, sowohl der Kirchen wie der Schlosser und besseren Privathiiuser. kam,

soweit die Raume gewOlbt waren (Kirchen u. dgl.) vorwiegend die Dekoration in

Stuck, meist weiB, in Anwendung, die wir sclion beriihrt haben; fiir die Aus-

stattung der besseren Innenraume blieb man bei meist einfacher Tafelung der

Wande und Decken, dazu ausgebildeter Turumrabmungen in Holz.

Abb. "J^ CrabdcnkiiKil J.udwi^'s dos r>:iyri-ii in ihr h'raiit'nkirche zu Miincheu

(Nacb: Kuiistileiikmale Bayernsj

Dabei trat nieht allzuviel Bedeutsames hervor. Doch sei erwahnt, daB die

Turnie aller Art, meist achteckig, in jener Zeit gewohnlich mit zwiebelformigen

Kuppeln abgeseblossen wurden, wie wir sie schon in Augsburg und Umgegend
trafen. Zahlreichen mittelalterlichen Tiirmen — wie den bekannten Frauenttirmen

in Miiuchen — wurde so ein anderer boclist eigentiimlicher (Iharakter verlieben,

und auch die SchloBttirme batten meist abnliche Gestalt.

Von den Kirchen sei noch die iiuBerlich einfache, aus einer gotischen

1627—30 fast neugebaute zu Tuntenhausen') erwahnt, deren waiter, freier,

lichter Raum mit einem prachtig stuckierten Gewolbe auf acht Eckpfeilern geziert

ist; von einer Reibe anderer war schon oben die Rede.

SchloBbauten mit vier Turmen an den Ecken und Binnenbof, deren weiBe

Masse sich aus der Landschaft prachtig maleriscb hervorhcbt, gibt es auf

Bergen und im Tal zahlreiche. Als ein Beispiel fiir alia sei Sch wind egg-)

(Bezirksamt Muhldorf), die prachtige Wasserburg, genannt, die aus iliier um-

1) Bau- u. KuiisUleiikm. d. Konigr. Bayorn Taf. 2^7.

2) Daselbst Taf. 257 imd S. 2281.



Schwindegg Bcrclitesgadcii 37

gebenden Wasserflaclie mit ihren vier Kuppeltiirmen unci deni Torturm inniitlen
gar malerisch ragt (Abb. 23); urnher alinliche Stallgebiiude, mitten ein ilof
mit Arkaden auf zwei Seiten. Alles weiC getiincht, derb anspruchslos in den
Formen — docli von unvergeBlicher Wirkimg und holier Eigenart. -- Xahe ver-
wandt ist SchloB

TiiBlingtAmtAlt-

otting).

InBerchtesga-
den ist eiiie kleine

bemalte Hausfas-

sade bemerkens-

wert, nicht eben

kiinstlerisch l)edeu-

tend, aber bezeich-

nend furdasKuItur-

leben der Epoche.

Gemalte korinthi-

sche Saulen fassen

die Ecken ein; die

Fenster sind in bei-

den Geschossen mit

grau in grau aus-

gefiihrtem Roll-

werkeingefaBt; da-

zwischen ziehen

sichFruchtgehange

bin, die aucb von

einem Fenster zum
andernausgespannt

sind. An dem un-

teren Fenster sind

Trophaen von

Schinken,Wiirsten,

Enten, Fischen und
dergleichen zierlich

aufgehangt. In den

Fensterbekronun-

gen sieht man hu-

moristische Sze-

nen, worin Affen

das menschliclie

Treiben parodieren, z. B. ein Tanz, wobei die Tanzenden wie die Musikanten

Affen in Jlenschenkostiim, ein groBes Orcbester, in welchem der Kapellmeister

an der Orgel, der BaB, die Klarinette und die iibrigen Instrumente siimtlich

Affen sind: dann ein Bacchuszug, wo der Gott des Weins auf seinem Wagen
von Affen gezogen wird: weiter unten der Affe als Geldwecbsler: zwei Affen

beim Scbacbspiel: endlich in der Mitte Affen in der Tracht eleganter Kavaliere

auf der Jagd, im Vordergrund der Hase von einem weiBen Hiibnerhund gestellt,

im Hintergrund Hirsche und auf den Bergspitzen Gemsen, dabei der Vers: „Duck
dicb Ilasl la(5 ubergahn, denn Gwalt will Recht ban". Solche heiteren und ori-

ginellen Werke lassen den Untergang so vieler abnlicher Scbopfungen doppelt

bedauern.

Abl). 23 Sclilol) Schwindcjrf;

(Nacli: Kmistilenkmale Bayorns)
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In Mittenwald an der HauptstraBe eine reich gemalte Fassade im tollsten

Barock mit gewundenen Gesimsen u. dgl.; ul:)er den Fenstern recht ungefiige

Brustbilder der Apostel, in der Mitte die Verkiindigung: alias sehr farbenfroh. —
Garmisch besitzt noch manche gemalte Fassade; die des Husarenwirtshauses

zeigt, wenngleicb erneuert, Renaissance-Motive in den Ecksaulen, den Einfassun-

gen der Fenster, ihren Bekronungen mit antiken Kai.sermedaillons auf blauem

Grunde, den Blumengewinden und Akantbusranken. Aus einem Scheinfenster

scbaut ein Husar und ein anderer Olfizier beraus: auch diese tllusionsscherze

im Geiste der Renaissance. Alles sebr belter und lustig. Zeigt ein anderes

Haus eine gemalte Fassade aus der Mitte des 18. Jabrbunderts, ganz mit den

entsprecbenden Rokokoscbnorkeln, endlicb die Fassade der Apotheke Pormen

des beginnenden Empire, ehrbar grau in grau, mit klassischen Maandern, Vasen,

Trilnentiicblein u. dgl., so siebt man, wie lange dort die Freude an gemaltem

Hauser.scbmuck sicb erbalten bat.

Die biirgerlicbe Baukunst der eigentlicben Renaissance bat trotz einer

starken Bautatigkeit nicbt allzuviel fur uns bedeutsame Spuren hinterlassen. Das

Baumaterial mag biervon die bauptsacblicbsle Ursacbe sein, und man mag sicb

vor allem im AuBeren auf die Anwendung verganglicber Malerei bescbrilnkt baben.

Docb ist einer aus dem spilteren Miltelalter stammenden Eigentiimlich-

keit nicbt zu vergessen, die insbesondere in den Stadlen an der Salzach, also

nach Osterreich zu, verbreitet ist: der Anordnung der Ilauser mit ,.Graben-

dacbern". In diesen Stiidten, wieRosenbeim, Tittiiioning, Mubldorf, Burgbausen u.a.

zeigen namlich die Hauser nacb der SlraBe zu eine bobe, mit einer Art Zinnen

Oder abnlicb abgescblossene Frontmauer, binter der sicb das niedrige, in mehreren

Satteln mit Keble dazwiscben senkrecht zur Vorderfront laufende Dacb verbirgt.

Insbesondere in Miihldorf flnden wir davon eigenartige, reizvoUe Beispiele aus

der Renaissancezeit. So in der WeiBgerbergasse, und besonders scbon am Pfarr-

hofe, wo die reizvolle Bogengalerie als Brustung mit dem maleriscben Ecktiirmcben

geradezu an spaniscbe Bauweise gemabnt.M Hier endigt die Frontmauer meist

in einer horizontal abscblieBenden, starkgegiiederten Briistung, und der Eindruck

dieser Stral5en ist ein bocbst fremdartiger gegenitber den sonst in Deutschland

iiblicben Giebelreiben. Es ist iibrigens nicbt zu verscbweigen, dafi diese Eigenart

stark an die bohmiscb-slawiscbe erinnert, die wir bis nacb Krakau verfolgen

konnen, die aucb in Scblesien ofters auftritt und den Gedanken anregt, wir

mocbten es bier mit einem Einbrucb slawiscber Bauweise in deutsche Gebiete

zu tun baben.

Zwolftes Kapitel

Die osterreichischen Lander

Die bisherige Betracbtung der siiddeutscben Gebiete bat uns gezeigt, dafi

die selbstandige Ausbildung der Renaissance Hand in Hand gebt mit der allge-

meinen Erneuerung des geistigen Lebens, und daB sie gerade da in Deutschland

zu einem eigenarligen Geprage durcbdringt, wo jene Erneuerung sicb wirklicb voll-

ziebt, wo ein freier Aufschwung des religiosen, wissenscbaftlicben und literarischen

Wesens zum Durcbbruch kommt. Die protestantiscben Reicbsstadte und im Wett-

eifer mit ihnen die der Reformation ergebenen Filrstenbofe von Baden, Wurttem-

berg, der Pfalz, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg und andere sind eifrige

1) Bau- u. Kunstdenkm. d. Kiinigr. Ba.vern, I, 2, S. 2211. Vgl. auch Amt Altiitting;, Wasser-

burg, Rosenheim xisw.
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Pfleger und Forderer dessen, was wir deutsehe Renaissniice nennen. Der katliolisclie

I lot' der Wiltelsbacher dagegen steht zwar an Eifer der Kuiistiillege keiuem andern

nach, aber er betatigt sie in den monumentalen Schiipfungen weniger durch

Forderung einer nationalen, als durch Begiinstigung einer Iremden Kunsl, der

italienischen, die mit dem deutschen Lelien nichi mehr zu tun hat, als der

von denselben Fursten eingefuhrle .lesuitenorden. Bei deiijenigen, die mit alien

Mitteln der Gewalt die Herrschaft des Fajistes in Deulschlaml wiederlierzustellen

suchten, scheint gleichsam instinktmaCig audi das Anlehnen an nimische Kunst

Gesetz gewesen zu sein. Nur Bischof Julius von Wiirzburg macht eine Aus-

nahme, in dessen zahlreichen Bauten mit Entschiedenheit die zu reit'er Entwick-

lung gelangte deutsehe Renaissance zur Geltung kommt. Aber er ist ein weilkr

Rabe, der die allgemeine Tatsache nicht umstoCen kann, daB die eigentliche

deutsehe Renaissance mit dem iibrigen Kulturleben, namentlich mil der Ent-

wicklung der Reformation innig zusammenhiingt. In Norddeutschland werden

wir dasselbe Verhilltnis erkennen.

In den osterreichischen Lilndern, von denen wir nur die zisleithanischen in

unsere Betrachtung aufnehmen, auch die italienischen Gebiete ausschlielien, treten

uns wieder andere eigentiimliche Kulturbedingungen entgegen, die eine ganz

besondere Stellung zur Renaissance im Gel'olge haben. Die Lander der deutschen

Ostmark, mit alien Reizen und Reichtiimern der Natur gesegnet, zeigen sich in

jeder Hinsicht als Grenzlander, als Vorposten deutscher Kultur gegen den

slawisch-madjarischen ( tsten , als Vermitller der hoch entwickelten Zivilisation

Italiens im Siiden. Die deutschen Stamme ( Isterreichs, in korperlichen und gei-

stigen Anlagen keinem der iibrigen Stamme nachstehend, gewinnen durch die

eigentiimlichen Bedingungen ihrer geographischen Lage eine Steigerung ihrer

natiirlichen Begabung, die sich besonders als rege I'hantasie und elastischer

Lebenssinn zu erkennen gibt. Wie diese Naturanlage sich auf kunstlerischeni

Gebiet s])ater vornehmlich ins Reich der Musik ergossen und von Haydn und

Mozart bis Schubert eine Welt der kostlichsten Tongebilde geschaffen hat, weiB

jedermann. Aber auch eine freudige Lust an der Welt bewegter Erscheinungen,

am Reiz anmutiger Formen ist unmittelbare Folge jener Verhiiltnisse. In fort-

wahrender Beriihrung mit mannigfach verschiedenen Stanmien, mit slawischen,

madjarischen und romanischen, erluhr das geimanische Volkstuni bier mancherlei

Mischung mit fremdem Blute, nicht stark genug, um die eigene Art auszuloschen,

aber hinreichend, um einen rascheren Pulsschlag zu erzeugen und bis in unsere

Tage den Deutsch-Osterreichern den Hauch einer jugendlichen Frische zu ver-

leihen. Zugleich ergab sich aus der geographischen Lage die doppelte Taligkeit

des Gebens und Empfangens, des Zuiiukweisens und Entgegenkommens. \'on

Siiden her die alte Kultur Italiens sich zu eigen machend, wurden die Deutschen

Osterreichs gegeniiber jenen Bevolkerungen niedrigerer Kullurstule Triiger und Ver-

breiter deutscher Gesittung und Bildung, die sie oft genug in heiBcn Kampfen
gegen die Ilorden des Orients zu verteidigen batten.

Diese Verhaltnisse erkennt man schon in den mittelalterlichen Momunenten
des Landes. Mit groBer Kraft wird gegen Ausgang der romanischen Epoche die

Baukunst im wesentlichen so, wie sie im mittleren und siidlichcn Deutschland

sich ausgebildet hatte, heriibergenommen und bis nach Ungarn und Siebenbiirgen

hinein in gliinzenden Denkmalen verbreitet. AUerdings wird weder in den riium-

lichen Kombinationen, noch in der Gliederung und Gruppierung des Aufbaues,

noch endlich in den konstruktiven Grundziigen Neues hervorgebracht. hi all diesen

Punkten empfangt (Jsterreich einfach das ferlig Ausgejiriigte, um es weileren

Kreisen zu iiberliefern. Wohl aber schafft jene hier im Volksgeist liegende Freude

am heiter Schonen eine Reihe von dekorativen Werken ersten Ranges, wie die
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Portale zu St. Jak, Trebitsch mid Tischnowitz, die Riesenpforte von St. Stephan

zu Wien, die lierrlichen Kreuzgange von Zwetl, Lilienfeld, Heiligenkreuz. Da-

neben dringt von Siiden schoii damals vielt'ach die lom))ardische Kunst ein. wie

die Lowenportale von Bozen, Graz, Salzburg, die hundertsaulige Krypta von

Gurk u. a. beweisen. So reiclies Kunstleben batte in der gotischen Epoche seine

hochste Bliite erreichen miissen, wenn die Entwicklung des Biirgertums, der

macbtigste Triiger der Gotik, mit derjenigen im iiljrigen Deutschland gleichen

Schritt gebalten batte. Aber ithnbcb wie in Bayern, bleibt audi in Osterreicli

die Entfaltung des Stiidtewesens seit dem 14. .labrliundert merklicb zuriick. Nur
in Bobmen erleljt die (Jotik unter dem kunstbebenden Karl IV. eine bedeutende

Bliite, und nur der Stepbansdom in Wien, dieser freilich mit seinem unver-

gleichlicben Turm ein Monument allerersten Ranges, zeugt aucb bier von der

groBartigen Lebenskraft deutscben Biirgertums. Aber dies sind Ausnabmen ge-

bbeben.

AuBer in der immerhin glanzvoUen Zeit des Mittelalters hat die Monumental-

kunst in Osterreich sich nur noch in einer Periode machtvoll offenbart: in der

Zeit des spaten Barockstils, vom Ausgang des 17. bis in die Mitte des 18. Jahr-

bunderts. Nacbdem die Reformation niedergeworfen, ja mit Stumpf und Stiel

ausgerottet war, gab der Klerus in Osterreich sich jener iippigen Weltlust bin, die

sich noch jetzt in gewaltigen Anlagen prunkvoller Abteien herausfordernd aus-

spricbt; mit dem Pralatenhochmut wetteiferte der Stolz der Aristokratie in Aus-

fiibrung jener Palaste, die vor allem die architektonische Eigenart von Wien
und Prag bilden. Man darf sagen, daB in den pomposen, oft majestatisch an-

gelegten und mit alien Mitteln ausgelassener Dekoration scbwelgenden Bauten

jener Epoche der Sieg iiber den Protestantismus sich mit ubermiitigem Selbst-

gefiihl breit macbt.

Was dagegen zwiscben jenen beiden Epocben, zwischen Mittelalter und
Barockzeit liegt, die eigentlicbe Periode unserer Renaissance, ist trotz mancber

vorziiglicher Schopfungen, ja einzelner Hauptwerke, gegeniiber den Leistungen

anderer deutscher I^ander nicht erbeblich in Anscblag zu bringen. Erwiigt man
vollends den Umfang und den Reich turn des Ostens, die kiinstleriscbe Be-

gabung seiner Volksstamme, den dort von alters her regen Sinn fiir beitere Pracht

des Daseins, so wird man mit Erstaunen und Widerstreben die Tatsache auf-

nebmen, die mit alledem so scharf kontrastiert und docb auf Schritt und Tritt

dem Forscber sich aufdriingt, daB trotz so mancber glanzender Einzelschoiifung

die Renaissance auf diesem Boden als eine durch die Gunst der Macbtigen bierher

verpflanzle, nicbt aber als eine vom ganzen Volke gehegte und gepllegte, mit

dem eigenen Herzblut genabrte Volkskunst sich zu erkennen gibt.

Dies ist um so merkwiirdiger, als beinabe in keiner deutscben Provinz die

Formen der Renaissance so friib zu monumenlaler Verwendung gelangen, wie

gerade in Osterreich. Wir treffen sie bier vereinzelt, was sonst kaum irgend in

Deutschland vorkommt, schon im Ausgang des 15. Jabrbunderts. Vom Jahre 1497

datiert ein kleines Portal mit dem Wappen der Faniilie Edelsperger im Tirnascben

Haus, aucb Federlhof genannt, zu Wien.') Das pracbtige Portal der Artillerie-

kaserne in Wienerneustadt datiert von 1524. die .lagellonische Kapelle im Dom
zu Krakau von 1520 -|, ein Renaissanceportal in der Kirche zu Klausenburg bat

die Jahreszahl 1528.^j Alle diese Denkmale, selbst den friibeston im iibrigen

Deutschland in der Zeit vorausgehend, beweisen, daB die Renaissance Italiens in

1) Abb. in den Mitt. d. Zentr.-Konun. 18G8 p. CXI. Fig. 7 naeh dem .ralirb. des 'Wiener

Altert.-Ver.

-) Essenwein, Krakau, Taf. XXI.
3) Mitt. d. Zentr.-Komm. 1865.
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den verscliiedensten Gegendeii ()slerreiclis sdion friili zur Amvendtinij: gekonimen
war. Wie ist es nun zu erkliiren, dal3 diese lebensfrolie Kuiist dcnnoch gerade
hier in ihren Schopfungen so sehr zurUckbleibt, statt wie anderwarts das Leben
ganz zu durchdringen und ihm zu vollendeteni Ausdruck zu werden?

Diese Frage laBt sich nur mil Beriicksichtigung der allgemeinen geschicht-

lichen und Kulturverhiiltnisse beantworlen.') Obwohl vom Zentrum der deutscben
Geistesstrumung weit abseits gelegen, nimnit Osterreicb dennocb die geistige Ue-

wegung der Zeit, deren Gipfelpunkt in Deutscldand die Reformation bildet, gleicb

anfangs mil allem Eifer auf. Die Sache Lutbers fand Ijeim Adel und in den Stadten,

bald aber auch unter dem Landvolk iiberall im Erziierzoglum Osterreicb leliendigen

Anklang, und sclion um 1512 konnte F'aul Speratus, der Dieliter des Liedes:

,,Es ist das Heil uns kommen lier'', die neue Lebre im Stepliansdom zu Wien ver-

kiindigen. Gleicbzeitig predigten Philipp Turriano, sowie die beiden Zisterzienser-

miJnche Jakob und Tbeobald wider AblalBverkauf und Bilderdienst. Der in Spanien
erzogene Ferdinand I. eiferte zwar anfangs beflig wider die neue Lebre; der

Stadtrat Kaspar Tauber stirbt 1523 auf dem Scbeiterhaufen ; andere Opfer folgen;

Balthasar Hubmayer wird 1528 verbrannt und seine nicbt minder standliafte Ebe-

frau in der Donau ersiiuft.-) Aber seit seiner Erlieliung zum deutscben Kaiser

zieht Ferdinand gelindere Saiten auf; die bestandige Tiirkengefalir zwingt ibn, bei

den Landstanden um Beisteuern zur Verteidigung nacbzusuchen, fiir deren Gewah-
rung er dann freie Religionsiibung gestatten muB.') Unter seinem Naclifolger

Maximilian II., dessen Gleicbmut den Protestanten nocb mehr Freibeit lieB, voll-

zieht sich das Werk der Reformation in ( tsterreich so vollstandig, da6 fast das

ganze Land bis nach Steiermark und Karnten binein, bis ins Salzkammergut und
Tirol der neuen Lebre ergeben war. Erst mil Rudolph II. um 1578 erhol) sich

gewaltig die Gegenreformation; durcli die Regierung Ferdinands II., der bei den

Jesuiten in Ingolstadt mil seinem Vetter Maximilian von Bayern erzogen worden

war, kam sie zum AI)schluB. Damals l)egann jene Ara, durcli welche selbstan-

diges deutscbes Geistesleben in ( )sterreich auf .Jabrbunderte erstickt und das

hochbegabte Volk fur viele Jabrbunderte romischer Geistesberrscbaft iiberlieferl

wurde. In dem Glauben, nur durcb innigste Verbindung mil der Kirche ibre

Hausmacht starken und die Herrschaft iiber das lose verbundene Volkeraggregat

befestigen zu konnen, opferten die Habsburger religiose Entwicklung und materielle

Biiite ihres Volkes. An der Spitze von Dragonerabteilungen riickten die bischof-

lichen Kommissare in die einzelnen Ortschaften ein, die Bevolkerung gewaltsam

in den SchoB der Kirche zuriickzufuhren. Mit Karnten, Steiermark und Krain

wurde der Anfang gemacht: Biibmen und Osterreicb folgten. Die prutestantiscben

Prediger wurden vertrieben, die ketzeriscben Biicher verbrannt, die hitherischen

Kirchen und Pfarrhauser niedergerissen, selbst die Friedhofe verwiistet. Ver-

bannung und Vermogenseinziehung traf die, welche sich nicbt ftigten. So kam
die katboliscbe Kirche wieder zur Alleinberrscbaft, aber bluhende Lander waren

verodet. Aus Bohnien allein wanderten an 36000 Familien, darunter 1088 aus

dem Herren- und Ritterstande aus und lieBen sicli in Sacbsen, Brandenliurg und

anderen protestantischen Landern nieder.

Die Heftigkeit dieser Verfolgungen bezeugt vor allem den gewaltigen

reformatorischen Aufschwung, welcben damals ganz ()sterreicb genommen liatte.

1) t'ber das Geschiohtl. vgl. Wiens Geschichte v. F. Prhr. v. Hormayr; Gesch. d. Stadt

Wien von Fv. Tscliischka; Gesch. des Landes ob der Enns von Fr. Xav. Pritz; Gesch. der

Regier. Ferdinand I. von F. B. v. Buch hoi t z: Rndolf II. und seine Zeit von A. G indely;
Handb. der Gesch. des Ilerzogt. Jvitrnten von II. Hermann: Gesch. von Biihincn von Fr.

P alacky , u. a. ni.

2) Tsehischka a. a. 0. p. "285 tg.

3) F. B. V. Buchholtz a. a. 0. VIII, 123 ff.
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Wenn man den heutigen Zustand dieser Lander betrachtet, so kann man sich nicht

genug verwundern, wie allgemein damals der Protestantismus dort verbreitet war.

Wurde 1543 noch ein Edikt veroffentlicht, welches alle Buchdrucker und Buch-

h;tndler, die kelzerische Biicher verbreiteten, zu ersiiufen. die Biicher aber zu

verbrennen befahhM ernannte man schon vorher ein Ketzergericht aus zwolf

Mitgliedern der Hochschule, an deren Spitze der Bischof Johann von Revellis stand,

so hatte doch bald darauf in Wien und deni iibrigen Osterreich die Sache der

Reformation seiche Kraft erlangt, daB man den Lutheranern die Minoritenkirche

und die Landhauskapelle in der Haui>tstadt einriiumen muBte.-) Ja, als in Karnten

1596 die seit dreiBig Jahren unterbliebene Fronleichnamsprozession zuerst in

St. Veit wieder abgehalten wurde, entstand in dem protestantisch gewordenen

Volke ein Auflauf, vor welchem der Priester mit dem Venerabile sich nur mit

Miihe retten konnte.^) Ebenso erging es in Villach 1594 dem Patriarchen von

Aquileja, als er den Katholizismus wiederherzustellen versuchte.'') Hier war die

Stadtpfarrkirche in den Hiinden der Protestanten, in Klagenfurt batten sie sogar

zwei Kirchen inne. Die Reformation hatte also mindestens ein Menschenalter lang

sich ungehemmt in den osterreichischen Landen ausgebreitet, und es war gewiB
nicht Mangel geistiger Regsamkeit, wenn ibr keine ebenbiirtige kiinstlerische Ent-

wickelung folgte: es miissen eben die inneren Erschiitterungen, die das gewalt-

sanie Eingreifen in das religiose Leben mit sich brachte, und die auf lange Zeit

selbst den Ruin des Wohlstandes herbeifuhrten. Rube, Mittel und Stimmurg zu

architektonischen SchOpfungen hinweg genomnien haben. Vergessen wir nicht,

daB, abgesehen von einzelnen friiheren Versuchen, die Renaissance in den deutschen

Gebieten ihre Bliitezeit erst seit den sechziger, siebziger Jahren des IG. .lahrbunderts

beginnt. Gerade in diese Zeit fiillt aber der Wendepunkt, wo in (Jsterreich Kirche

und Staatsgewalt den Vertilgungskrieg gegen den Protestantismus ins Werk
setzten. So muBten wohl alle Keime friedlicher Volkskultur auf lange hinaus

zertreten werden.

Aber in kaum geringerem Grade scheinen auch die iiuBeren politischen

Verhaltnisse ein reicheres Kulturleben verhindert zu haben, so daB trotz der

Kunstliebe von Kaisern wie Maximilian I., Ferdinand I. und Rudolf II. sich keine

stetige Bliite entfalten wollte. Vergegenwartigen wir uns, daB mit Kaiser Friedrichs

Tode eine traurige Epoche fiir Osterreich kaum ihr Ende erreicht hatte.'') Eine
lange Reihe von Kampfen gegen auswartige Feinde und aufstiindische Untertanen,

Fehden zwischen raubsiichtigen Rittern, Dezennien des wildesten Faustrechtes

hatten das Land weithin verwiistet und ausgepliindert. Die Kultur des Bodens
war zerstort, Handel und Verkehr zerriittet, die Stiidte ohne Kraft und Bliite,

Hunderte von Hijfen lagen in Triimmern, viele Kirchen waren in Flammen auf-

gegangen, die Bewohner des Landes verwildert. Mit Maximilians I. Regierungs-

antritt erholten sich die Lander allmahlich von den ausgestandenen Drangsalen,

aber die Kraft des Burgertums hatte nicht vermocht, sich wahrend der ganzen
Epoche zu so machlvollen stadtischen Gemeinwesen zusammenzuschlieBen, wie
sie das siidliche, mittlere und nordliche Deutschland in zahlreichen freien Reichs-

stadten aufweisen. Die Stadte sind aber seit der gotischen Epoche in Deutsch-

land der Haui)therd des Kunstlebens gewesen. Sie bleiben es, wie wir gesehen
haben, auch in der Epoche der Renaissance, jedoch so, daB neben ihnen die

neuen Fiirstensitze eine selbstandige Bliite entfalten. Diese zielit indes ihren

kiinstlerischen Nahrungsstoff wieder aus den Kreisen der Stadte. Die kunst-

liebenden Herrscher aus dem Habsburgischen Stamme rufen fruhzeitig Meister

1) Tscliischka a. a. 0. S. 311. -l) Ebenda II, 210.

2) Ebenda S. 312. 5) Fr. .\. Pritz a. a. 0. H, 181.

3) II. Heniianu a. a. 0. II, 209.
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der Renaissance aus Numbers und Augsburg in ihre nienste. Maximilian I. be-

darf zu seinen literarischen und kiinstlerischen I'ntemebmungen' i der Tiitigkeit

eines Diirer, Burgkmair u. a. An seinem Grabrnal in Innsbruck, dessen Grund-
gedanke durchaus auf den Ideen der Renaissance beruht, wirken nicht bloB Meister

wis Peter Vischer, sondern auch Augsburger und Innsbrucker Kunstler. Wo aber

in dieser friihen Zeit Bauwerke in dem neuen Stile zu erricbteu waren, ninlite

man sich vorwiegend an Italiener halten. Die I'ortaie, mit denen Ferdinand I.

1524 sein Arsenal in Wienerneustadt schmiickte, verraten die Hand italieniscber

Sleinmetzen. Gleiches ist der Fall mit der um 1515 errichteten Pracbtpforte der

Salvatorkapelle in Wien. In Krakau wird schon 1512 ein Meister Fraiiziskiis aus

Italien erwahnt, der beim Neubau des Schlosses verwendet wird, 1520 ist es aber-

mals ein Italiener, Bartholoniciis von Florenz, der die .lagelloniscbe Kapelle am
Doni daselbst erbaut und 1530 das abgebrannte ScbloB wiederherstellt. Fine

ganze Architektenfamilie aus Italien lernen wir unter Ferdinand 1. in Wien und

Prag kennen-): 1532 Jaropo de S2)azio, ibA2 Anthoni <le Spazio, der an dem Neu-

bau der Burg in der Neustadt beschaftigt, und Hans de Spazio, der nebst Zoan

Maria (also dem Namen nacb wohl ein Veuezianer) unter Paul della Stella seit

1536 am Belvedere auf dem Hradscbin zu Prag beteiligt war.^) Noch 1568 wird

ein Italiener CotitlinUi als Hofbaumeister Maximilians II. aut'gel'ulirt.'')

Eine solche Kette italieniscber Architekten laBt sich damals in Deutschland

hcichstens bei den bayrischen Herzogen nacbweisen. Wie dort begriindet sie

auch bier das Uberwiegen fremden Einflusses, der die Entwicklung einer selb-

standigen deutscben Renaissance zurlickdrangen muBte. DaB es Ferdinand I.

nicht an Liebe und Verstandnis fiir Kunst fehlte, wurde allein schon der unver-

gleichliche Ban des Belvedere in Prag bezeugen. Von seinem Verstandnis der

Architektur legte er eine Probe ab, als er 1563 auf der Reise nach Frankfurt

die neue Befestigung der Plassenburg besichtigte und dem Markgrafen Georg

Friedrich in den angefangenen Werken etliche Fehler nachwies, welcbe dem Bau-

meister selbst entgangen waren.'') Besonders aber teilte er die damals berrschende

Vorliebe fiir antike Munzen, deren er eine bedeutende Sammlung angelegt batte.")

Von der Kunstliebe seines gleichnamigen Sohnes, der 1557 Philippine Welser

zu seiner Gemahlin machte, legen die Uberreste im SchloB Ambras und mehr

noch die Schiitze der Ambraser Sammlung in Wien Zeugnis ab. Am meisten

auBerte sich jedoch der Kunstsinn der habsburgischen Fiirsten in Bewahrung

eines regen Samineltriebes, und diesem vor allem sind die kostbaren Schiitze alter

und neuer Kunst zu verdanken, welcbe noch jetzt Wien zu einer der reichsten

Fundgruben fiir kunstlerische Studien machen. Aber diese asthetische Gesinnung,

so hoch immer sie angeschlagen werden muB. war nicht durchgreifend genug.

um monumentale Werke von hoherer Bedeutung in groBerer Anzahl zu schaffen.

Die Aufgaben, welcbe die unruhigen Zeiten gerade diesen Herrschern stellten,

waren zu verwickelter Natur, um MuBe und Stimmung fur kunstlerische Schop-

fungen aufkommen zu lassen. Das Slreben, ihre Hausmacht zu befestigen und

zu vergroBern, die Erwerbung und Sicherung Ungarns, die stete Gefahr der

tiirkischen EinfiiUe, die Schwierigkeiten, welcbe die Behandlung der deutscben

Reichszustande boten, alias das noch verstarkt durch die politisch so folgen-

1) Uber Maximilian vgl. Herberger, K. Peutinger etc. und den Anfsatz von Hora-
witz in der Osterr. Wocbensclir. 1872, I. Bd. 18. Heft. Dazu Honnayrs Taschenbucli 1821

u. ff. passim.
-) Jos. Feil in den Ber. des Wiener Altert.-Ver. Ill, 229.

3) Forsters Allg. Bauztg. 1838 S. 345 ff.

-1) Jos. Feil a. a. 0.

5) V. Buchboltz a. a. 0. VIII, 770.

6) V. Buchboltz a. a. 0. VIII, 694.
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sehwere Feindseligkeit gegen die Sache der Reformation, all dieses zusammen
muBte auf das osterreichische Kuiturleben beeintriichtigend wirken. Der letzte

Habsburger dieser Epoche, der durch Gemtitsanlage und Erziehung gleich un-

gluckliche Rudolph II., suchte durch Vernachlassigung seiner Herrscherpflichten

sich die Freiheit fiir allerlei private Liebhabereien zu verschaffen, und der Glanz-

punkt in seineni sonst so verdiisterten Leben ist ohne Frage seine Liebe zu

den Kiinsten. Aber auch bei ihm iiuBerte sie sich weniger durch Hervorrufen

monumentaler Schopfungen, als durch Ansammlung kostbarer Gemalde, Statuen,

Juwelen, Schmucksachen, Mosaikarbeiten und Kuriosituten.i) Erst neuerdings

haben wir durch urkundliche Mitteilungen ein Bild von der Lebendigkeit und
dem Unifange dieser Liebhaberei empfangen.-) Rudolph halte die fiir jene Zeit

bedeutende Anzahl von 413 werlvoUen Gemalden zusammengebracht, darunter

einen groBen Teil jener Meisterwerke, die jetzt noch den Grundstock der Bel-

vederegalerie bilden. In Italien und Spanien hatte er Unterhandler, welche fiir

ihn den Ankauf von Kunstwerken betreilien muBten. Nicht oberlliichlich muB
die Art seiner Kunstliebe gewesen sein, sonst hatte er nicht mit solchem
Eifer iiberall den Werken Diirers nachgestrebt, von denen er eine Anzahl der

bedeutendsten sich zu verschaffen wuBte. Daneben sammelte er Skulpturen in

Marmor und Bronze, antike wie Nachbildungen, rohe und verarbeitete Edel-

steine, eingelegte Tischplatten von Pietra dura und tiberseeische Kuriositaten

alter Art. Einen Kreis von bildenden Kiinstlern schuf er um sich, in dem da-

mals beriihmte Namen glanzten, zu dem der Bildhauer Adriaen dc Vr/es, die

Maler Jan van Aken, Barth. Spranger, Joseph Heinz, auch viele der trefflichsten

damaligen Kupferstecher, insbesondere aus der Familie der Sadeler, zahlten.

Der in der Einleitung genannte Architektur-Theoretiker, der Kunsttischler Gabriel

Kniiiniier aus Koln, war bier als Sr. Majestat Guardi-Pfeifl'er angestellt, ver-

mutlich als Pfriinde zu seinem Unterhalt. Trotz alledem kam es auch unter

Rudolf nicht zur Entwicklung einer monumentalen Kunst, einer nationaldeutschen

Renaissance.

tlberblicken wir die Bauwerke, welche die Renaissance wahrend der langen

Dauer dieser Epoche in dem weiten Umfange der osterreichischen Lander hervor-

gebracht hat, so linden wir fast nur fiirstliche Bauten und Schlosser des hohen

Adels; aber auch diese in solcher Vereinzelung iiber das Land verstreut, daB sie

nicht den Eindruck einer starken einheimischen Schule, sondern vielmehr der

zufalligen Tiitigkeit fremder Kiinstler ergeben. Italienische Formen sowohl in

der Komposition des Ganzen, als in der Behandlung des Einzelnen herrschen

wahrend der ganzen Epoche vor. Das UnregelmiiBige in der Anlage nordischer

Bauten tritt zuriick; die Tiirme mit Wendeltreppen werden gern zugunsten ein-

facherer, klarerer GrundriBbildung beseitigt. Auch die hohen Dilcher mit ihren

schmuckreichen Giebeln, der Stolz der deutschen Renaissance, spielen hier keine

hervorragende Rolle. Begreif lich ist es daher auch, daB in den architektonischen

Werken jene reizvoUe Mischung gotischer Elemente mit ]\Iotiven der Renaissance,

mit welcher der neue Stil fast iiberall in Deutschland auftritt, hier so selten

vorkommt.

Dies gilt iibrigens fiir die Alpengegenden, Tirol, Steiermark, Karnten nur

zum Teil, wo sich daneben eine hochst malerische Bauweise der Burgen und

Schlosser im nordischen Sinne, der der Schweiz verwandt, erhalten hat. Da sind

noch Tiirme und TCirmchen, Erker und malerische Treppen und Giinge, Zinnen

und ahnliche mittelallerliche Motive an der Tagesordnung: und vor allem im
Innern bleibt eine rein deutsche und nordische Ausstattung, insbesondere Holz-

1) Gindely a. a. 0. 1, 29.

-) Urlichs in der Zcitschr. f. bihi. Kunst V, -17 ff.
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tafelung an Wanden und Decken, TonOfen und dazugehijriges maBgebend. Doch
wirkt auch hier Italian insoweit ein, daB namentlich die Hufe mil V'orliebe nach
siidlicher Weise durch Arkadengange, sei es auf Pfeilern, sei es auf Siiulen, aus-

gestattet, auch Stukkatur und Freskomalerei fur die Innenriiume nicht selten an-

gewandt werden. Dauiit hangt zusammen, daB der in Ueutscliland sonst iiberall

beliebte Holzbau fast durchgangig deiu italienischen Steinbau weicht, mit Aus-
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Abb. 24 Turrakottcn aiis Schlofi Schallaburg

nahme der Gebirgsgegenden, die an ihrem lokal ausgebildeten Holzbau kraftig

festhalten. Gharakleristiscli ist ferner, daB jene geometrische Ornamenlik, welche

die Motive der Lederarbeit und des Schlosserstiles in Stein iibertragt, eine der

ausgebildeten deutschen Renaissance anhaftende Form, mit Ausnabme in den

dekorativen Holzarbeiten, in Osterreich selten angetroffen wird. Dagegen erhiilt

sich kraft des italienischen Einflusses lange eine iiberaus edle Behandlung des

vegetabilischen Ornamentes, von der wir in Abb. 24 einige Proben geben.'i

Unter den stadtischen Bauten sind zunachst die sogenannten Landhauser,

d. h. die fiir stiindische Versammlungen errichteten Gebiiude, auszuscheiden, denn

sie verdanken ebenfalls den privilegierten Standen ihre Entstehung und tragen

1) Wiener Bauhiltte.
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dasselbe italienische Geprage. Was sonst in den Stiidten Osterreichs etwa an

biirgerlichen Bauten vorkommt, ist an Zahl und Bedeutung gering. Die spiitere

ijbersicht wird zeigen, wie unbedeutend die Reihe der biirgerlichen Wohnliauser

aus dieser Epoche ist. An Rathilusern oder sonstigen Werken der stadlischen

Profanbaukunst scheint selljst in den machtigsten und reichsten Stadten des

Kaiserstaates nichts vorhanden zu sein. Wohl mag die auBere kiinstlerische Deko-

ralion sich mehr in Freskenschmuck der Fassaden oder wenigstens in Sgraftito

bewegt haben. Aber audi davon sind nur geringe Spuren erhalten.

Dagegen findet man im ganzen Lande, namentlich im Erzherzogtum Oster-

reich, in Tirol und dem Salzburgischen wie in Karnten und Steiermark noch zahl-

reiche Schopfungen der Schlosser- und Schmiedekunst, die liaum irgendwo herr-

licbere Werke hervorgebracht hat als gerade hier. Wir geben vorgreifend einige

Beispiele, denen spater andere folgen werden: Abb. 25 ein Gitter aus dem Stifle

Schliigl, Abb. 26 einige Wasserspeier aus Kloster Kremsmiinster, zum Beweis,

wie damals das Streben nach kiinstlerischer Verkliirung der Formen sicli iiber

alle Gebiete des Bauwesens, ja selbst des alltaglichen Bediirfnisses erstreckte.

Auch in grotSeren Werken betiitigt sich die Schmiedekunst gem, so an pracht-

voUen Aufbauten iiber Ziehbruunen. Davon diirfte das iippigste Beispiel das

spiiter zu erwahnende in Bruck an der Mur sein. Nicht weniger schon ist der

Brunnenaufljau im Hofe des Schlosses zu Grafenegg (Bd. I, Abb. 65).

Aufierdem aber muB die wunderbar fein ausgebildete Kunsttischlerei ins-

besondere der Alpenlander noch ausdriicklich geriihmt werden. Ihre Werke ge-

horen mit zu den prachligsten, vor allem al^er elegantesten und vollkommensten

in der Fiille deutscher Tischlerarbeiten. Ilatte schon die Gotik, wie in der

Schweiz, so vor allem in Tirol die Wande und Decken nicht nur der Sale und

Zimnier in den Schlossern, sondern auch der Edel- und Bauernhofe mit wirklich

hervorragend durchgebildeten, oft gliinzenden Arbeiten bekleidet, war auch nicht

minder das Mobiliar an Belt und Tisch, Schrank und Stuhl und allem anderen

zu hoherVoUkomnien-

heit durchgebildet, so

steigerte sich der Glanz

dieser Kunst bis ins

17. Jahrhundert dau-

ernd zu den hoch-

sten Prachtleistungen.

Wenn gerade die Bild-

hauerarbeil an ihnen

mehr zuriicktritt als

wohl sonst. so wird da-

fiir von einem sonst un-

gewohnten Reichtum

der verschiedensten

Holzarten, insbeson-

dere in Kin- und Auf-

lagen, ein ganz auBer-

ordentlicher und doch

stets dezenter Ge-

brauch gemacht.

Tiifelungen, Turen

und llolzdecken, wie

sie in den .Schlossern

zu Gandegg, Enn,



Kunstgewerbe

Tlmn-Visro, C-Ies, Mez-

zotedesco, Ambras,

Tratzberg vorkom-

men, vor allem aber

die kostliche Ausstat-

tung ties Schlosses

Veltburns bei Brixen,

sind in solcher Fiille

und zugleichVollkom-

menheit im ubrigen

Deutschland nicht zu

linden: audi in Ober-

osterreich fehlt es an

ahnlichem nicht. Und
niogen die Bauwerke
selber audi auBerlicli

schon stark italienisch

sein, wie die Reihe

der SchloBbauten im

Val di Non und sonst

in der Nahe des Tren-

tino, — im Innern,

in der Ausstattung

herrscht bis wait in

die Siidzone hinein der deutsdie Kunsthandwerker.

Und wo der Tischler tiitig war, da folgt ihm audi der deutsche Kunst-
schlosser und Hafner.

Etwas giinstiger als im iibrigen (Jsterreich stellt es sicli in Biihmen und
Mahren. Hier war schon unter der Herrschaft Karls IV. in der zweiten Halite des

14. Jahrhunderts eine hohe Kulturbliite hervorgerul'en worden. Durch die Hussiten-

kriege wurde zwar vieles zerstort, aber der protestantische Geist hatte sich so

machtig iiberall in dem Lande ausgebreitet, daB er eine hohe geistige Kultur her-

vorrief. Diesem Umstand wird es zuzuschreiben sein, daB das Land eine griiBere

Fiille von Monumenten biirgerlicher Baukunst auch aus dieser Epoche aufweist,

und daB ihr kiinstlerischer Charakter, abgesehen von einzehien italienischen

Werken der Friihzeit, weit mehr Selbstiindigkeit und mancherlei Ubereinstinimung

mit der deutschen Architektur verrat. Alles dies haben wir nur durch gesonderte

Betrachtung der verschiedenen Lander niiher zu erortern.

Abb. 26 Wasserspeier aus Kreiiisimiiistrr

Erzherzogtum Osterreich

Die Diirftigkeit einer so machtigen Stadt wie Wien an Denkmalern der

Renaissance wird immer von neueni die Verwunderung des Forschers erregen.

Haben wir es doch mit einer Stadt zu tun, die schon im Mittelalter sich einer

glanzenden Bliite riihmen konnte. Freilich lag der Grund zum Gedeihen Wiens
weit weniger in selbstandiger Ptlege von Kunst und Gew'erbe als vielmehr in dem
lebhaften Durchzugs- und Zvvischenhandel, den die gilnstige Lage der Stadt mit

sich brachte. An den Grenzen deutschen Landes gelegen, wurde Wien der wich-

tigste Platz des Austausches zwischen dem Westen und dem listen, und zugleich

durch seine Verbindungen mit Italien ein Stapelplatz liir den Handel mit dem
Siiden und der Levante. Welchen Reichtum die Stadt im 15. .lahrhundert er-

langt hatte, erkennen wir nocli aus den lebendigen Schilderungen des Aneas
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Sylvius.') Er riihrnt nicht bloB die glanzenden Kirchen, sondern auch die statt-

lichen Biirgerhauser mit ihreii reich gemalten Fassaden, deii weiten Hofen, dem

praclitigen Hausrat. Besonders fallen ihm als Zeichen des Luxus die Glas-

scheiben der Fenster und die schonen Eisenbesclilage der Tiiren auf. Von alledem

ist kaum noch eine Spur vorhanden. Und doch hat schon im friiliereu Mittel-

alter die Stadt eine selbstandige kunstlerische Entwicklung erlebt. Die altesten

Telle von St. Slephan und der Kern der Michaelskirche zeugen, wenn auch nicht

von groBartiger, so doch von feiner Ausbildung des romanischen Stiles. In der

gotischen Epoche kamen dazu reichlichere Werke des Kirchenbaus, aber erst mit

dem Stephansdom erhob sich die Baukunst hier zu einer der groBen Meister-

schopfungen der Zeit.

Um so auffallender sticht davon die Armlichkeit der Renaissance-Denk-

maler ab. Wohl waren es Zeiten, die auch fur Wien mancherlei Unruhe und

Gefahr im Schofie trugen. Nach Maximilians 1. Tode beteiligte sich die Stadt

lebhaft an der Emporung
" gegen die Regierung seines

Nachfolgers ; doch wurde der

Aufstand schon 1522 durch

Cxefangennahme und Hinrich-

tung der RadelsfiUirer nieder-

gesclilagen.'-) Gleich darauf

fiihrte aber die Hinneigung

zur Reformation zu jenen Ver-

folgungen und Ketzerverbren-

nungen. von denen oben die

Rede war. Andererseits droh-

ten wiederholt die Einfalle der

Tiirken, die 1529 durch Za-

polyas Verrat nach Ungarn ge-

lockt, (_)sterreich und Steier-

mark iiberzogen, aber durch

den Heldenmut der kleinen

Besatzung von Wien zuriick-

getrieben wurden. Die tapfe-

ren Bewohner batten damals

ihre Vorstiidte selbst zerstort

und mit deren Holzwerk die

Basteien befestigt. Die neue

Turkengefahr 1532 wurde

zwar durch Pfalzgraf Fried-

rich rasch zuriickgeschlagen;

•aber 1541 raffte die Pest den

dritten Teil der Einwohner

bin.') Zugleich steigerte sich

derKampfgegen die Anhanger

der Reformation, Ja 1551 wur-

den die ersten Jesuiten nach

Wien berufen, um der all-

Alib. 27 Tortal (k'r Salvatorkapelle zu Wluii

1) Aen. Sylv. opera ( Basil. 1571)

Epist. CLXV p. 718 sf|.

2) Tschistlika a. a. O. S. 284.

3) Ebeiula S. 299.
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gemeinen Bewegiing nacluliiicklicher entgegenzulrelen. Zur selben Zeit ward die

menschenrreuiuUiche Verordnung erlassen, daB alle .luden zur Unterscheidung einen

gelben Tuchlaiipen am Oberkleid auf der linken Hrust tragen solllen.'j Wenige

Jahre spater suchte man sie ganzlich zu vertreiben, ohne jedoch damil voUig

durchzudringen. Mildere Zeiten kamen erst seit 1556; aber bald darauf drohte

durch Suleiman gewaltiger als je zuvor ein neuer Einfall der Tiirken, nur durch

Zrinys Heldentod aut'gehalten und durch des GroBherrn Fall vor Szigeth vereili'lt.

Endlich ist 1570 das abermalige Aul'trelen der Pest, 159G wiederum ein drohcndcr

Tiirkeneinfall zu verzeichnen. Aiier alle diese Gefahren und Unruhen sind doch

nicht ausreiehend, um den Mangel an Denkmalern dieser Epoche zu erkliiren.

Wohl mag die letzte Tiirkenbelagerung vom Jahre 1G83 in den Vorstadten Wert-

volles zerstort haben ; namentlich werden die Hiiuser und Garten des Adels, von

denen noch Merian uns Alibildungen iiberliefert hat ^), damals zugrunde gegangen

sein; daB aber in der inneren Stadt so weniges erhalten ist, kann man nur aus

der gewaltigen Bautiitigkeit erklaren, welche seit dem Ausgang des 17. Jahrhunderts

ganz Wien umzugestalten begann.

Das erste Aut'treten der Renaissance hat man wahrscheinlich in dem ele-

ganten Portal der SalvatorkapeUe zu erkennen. Seine Entstehung wird

mit dem Breve Papst Leos X.') vom 10. .luni 1515 zusammenhiingen, das ver-

ordnete, daB die Kapelle des Rathauses kiinftig den Namen Sti. Salvatoris fiiliren

solle. Dies gab dem Stadtrat Veranlassung, die ersten Salvatormedaillen aus-

pragen zu lassen, wahrscheinlich auch das Portal zu errichten, das nicht bloB in

seinem Aufbau, sondern auch in der AusfiUirung auf die Hand oberitalienischer

Kiinstler liinweist (Abb. 27). Es wird von reich dekorierten Pilastern eingerahmt,

vor die Saulen mit frei behandelten Kompositakapitellen und am FuB iibertrieben

stark eingezogenen Schaften treten, zum Teil kannelierf, zum Teil mit kriege-

rischen Emblemen bedeckt, ganz im Stil der Friihrenaissance Oberitaliens. Sehr

fein sind die von Sphinxgestalten auslaufenden Akanthusranken des Frieses, die

Zahnschnitte, Perlschniire, Blattkymatien des llauptgesimses und der anderen

Glieder. Die Bekronung bildet ein Halbkreis mit kassettierter Leibung, darin

die Halbfiguren Christi und der Madonna in Hochrelief, wahrend auf den Ecken

zwei kleinere Kriegergestalten offenbar an die Stifter der Kapelle, die ritterlichen

Briider (ttto und Haymo, erinnern sollen.

Weiter sind liier mehrere Grabdenkmaler anzureihen. Zunachst in Sankt

Stephan am westlichen Ende des nordlichen Seitenschiffes das Epitaphium des

15'29 verstorbenen Doktor Johannes Guspinianus und seiner beidenFrauen, aus rotem

Marmor gearbeitet, in sehr schlichter, derber Renaissanceform, die Nische mit den

Brustliildern von Pilastern eingefaBt, der Bogen mit einer Muschelfiillung, im unteren

Felde die Angehurigen in einer dureli dorisierende Saulchen geteilten Halle

kniend. Reicher und groBer im nordlichen Kreuzarm das Epitaph des Domlierrn

und ehemaligen Kaplans Kaiser Max I., Nikolaus Engelhardt (f 1559), auch dies

noch im Stil zierlicher Friihrenaissance. Ein Hauptdenkmal ist das groBe Bild-

werk von 1540, welches, am AuBeren der siidlichen Chorseiten angebracht. in der

Mitte Maria und Ghristus, umgeben von ReliefdarsteUungen der sieben Schmerzen

Mariii enthillt. EingefaBt von sehr eleganten Pilastern mit korinthisierenden

Kapitellen, die Flachen zwischen den Bildfeldern mit schonem Blattwerk von

leichtestem Flusse, mit spielenden Genien, phantastischen Drachen u.dgl. ausgefiillt,

alles noch entschieden im Gharakter der Friihrenaissance, fein und elegant. Er-

kennt man hier die Hand eines vorziiglichen Meisters, so sind dagegen die ein-

fassenden Pilaster, welche die zehn Passionsbilder an der stidiistlichen Ecke des

1) Tschischka a. a. 0. S. 31) . -) Topogr. (ierm. Tom. X. 3) Tschischka a. a. O. S. 221.

Liibkc-Haupt. Renaissance in Deutschland II :i. .\utl. *
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kleinen Choranbaues umfassen. von sehr geringem Verstandnis der neuen Formen,

wunderlich und primitiv behandelt, in seltsamem Kontrast zu der groBen Frei-

heit und Lebendiglieit der figiirlichen Szenen, die einen dem Adam KralTt eben-

biirtigen Meister verraten. — In St. Maria am Gestade ein trefflicher Altar des

Jobannes Berg von

1520, in friihesten

deutschen Renais-

sanceformen, zum
Teil noch schwer-

taUig, aber im Auf-

bau und Bildbaue-

risclien sebr tuch-

tig ; und ohne An-

klang an Italien,

auBer im UmriB
und der balbrunden

Kronung. Derbe

Ornamentpilaster

fassen das Mittel-

stiick ein, freie Gir-

landen liangen iiber

seinen drei fast

vollrunden Figu-

ren; anderPredella

ein Veronikatuch

von zwei echten

Renaissanceengeln

gehalten (Abb. 28).

Ein Renaissance-

grab von 1524sieht

man sodann in der

D e u t s c h r d e n s-

kirche, ein sebr ele-

gantes vom .lahre

loi-s in der Mi-

cbaelskirche. Es
ist das groBe, am
sudwestlichen Pfei-

ler des Kreuzschif-

I'es angel)rachte rot-

marmorne Epitaph

des Georg von

Liechtenstein, mit

fein dekorierten, korinthisierenden Pilastern eingefafit, ebenfalls noch im Geiste

der Friihrenaissance. Wie dasselbe Motiv kurze Zeit darauf scbon trocken und

niichtern umgestaltet wird, erkennt man in derselben Kircbe an dem Grabmal im

nOrdbchen Seitenchor vom Jabre 15(Jl.

Die Bdrgerbaiiser aus jener Zeit baljen wahrscheinUch ibren kiinstlerischen

Schmuck hauptsiicblicb durch Fresken empfangen, nacb deren vollstiindigem Ver-

scbwinden — denn es scbeint keine Spur davon mebr vorbanden zu sein — die

Fassaden ohne alles Interesse sind. Wohl tritt hie und da noch ein Erker auf,

aber ebenfalls ohne charakteristische Ausbildung. Bedeutender ist wahrscheinhch

Abb. 28 Altar in St. Maria am Cicstade zu Wion
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die Architektur Jer Hofe

gewesen, deren Stattlich-

keit undWeite schon Aneas

Sylvius aufliel. Diese gro-

Ben Hijfe, oil von Saulen-

hallen umgeljen, gar zu

mehreren aneinander ge-

reiht, so daB daraus Durch-

giinge von der einenStraBe

in die andere entstehen,

gehoren zu den Eigen-

tiimlichkeiten der inneren

Stadt. Aber von bedeu-

tenderem kiinstlerisclien

Gepriige war bis vor dreiBig

Jabren nur nocb ein ein-

ziger aus jener Zeit er-

halten, in dam Ilause am
Graben Nr. 14 (Alib. 29)

:

in stattHcher Anlage wurde

er auf drei Seiten von vier-

geschossigen Arkaden um-

zogen. Die Arbeit war

auch hier nicht gerade von

besonderer Feinheit, doch

kriiftig und charaktervoll

in den ausgebikleten For-

men der Renaissance, wie

sie etwa urn die Mitte des

1 (3. Jabrhunderts zur Ver-

wendung kamen. Ini Erd-

gescboB ruliten die Bogen

auf toskaniscben Saulen,

darliber folgten hermenar-

tig verjiingte Pfeiler, dann

ioniscbe Saulen mit dem
hohen Hals der Renais-

sancezeit und mil ver-

scbiedenarlig gewundenen

Schaften; endlich im ober-

sten Stockwerk korintbi-

sierende Saulen, abwecb-

selnd mit gegiirteten und

unten kannelierten Schaf-

ten ; samtlicbe Stiitzen im

Anscl4uB an die niedrigen

Stoekwerke von sebr kur-

zen Verbaltnissen. Die Quergurte der Kreuzgewolbe der Hallen rubten an den

Wiinden auf Konsolen; die Brustungen der einzelnen Arkadenreiben waren ge-

scblossen und mit einem Rabmenprofil versehen. Zwei Wendeltreppen, erne unter-

geordnete links, die Haupttreppe dagegen recbts, in den vorderen Ecken des

Hofes; die Haupttreppe, auf unserer Abbildung sicbtbar, emphng durch Pilaster,

Abb. '29 Hof eiiies Hauses am Graben zu Wit'
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die in eigentiimlicher Weise niit Konsolen verbunden sind, sodann durch

zierliche gotische JIaB\verld)rustungen eine angemessene Gliederung. Die Anlage

dieser Treppe war wait und stattlich, die Spiiidel zeigte in ihren Profileii niittel-

alterliche Formen ; besonders schiine Wirkung aber in dem Netzwerk verscbluiigener

Stiibe, welcbes, mit Rosetten und kleinen Kopfen geschmiickt, die ganze Unlerseite

der Wendeltreppe bedeckte, ganz in derselben Behandlung, wie an der schonen

Treppe im alien SchloB zu Stuttgart. Den oberen Al)schlu6 fand das Treppen-

haus hier wie dort in einem eleganten gotischea Sterngewolbe. Wie euifach

aber diese Ilauser ihre StraBenfassade bildeten, und wie sehr sie auf farbige

Dekoration rechneten, sah man audi hier, da selbst das Portal die gruBte

Schlichtheit zeigte.

Wie diese Hofanlagen spater ins Niichterne iibersetzt wurden, erkennt man
u. a. an dem Hause No. 6 am Fleischmarkt. wo die gedriickten Arkaden des

Hofes in alien Geschossen auf trockenen toskanischen Saulen ruhen. Das Haus

tragt freilich die spate Jahreszahl 1662.

Fast noch unbedeutender ist, was die Renaissance an der Kaiserlichen
Burg hinterlassen hat. Die umfangreichen Gebaude bilden ein Gewirr aus sehr

verscbiedenen Zeiten. Ursprunglich von Leopold dem (ilorreichen erbaut, waren

sie 1275 durch einen Brand verheert, aber unter Albrecht I. von einem Meister

Martin Ihisriiperger von (Jsnabriick wieder hergestellt worden.') Eine Kaiielle

wurde 1298 erbaut, die jetzt vorhandene reizvolle aber lieB Friedrich III. 1449 er-

richten. Umfassendere Umgestaltungen scheinen unter Ferdinand I. stattgefunden

zu haben. Der aus seiner Zeit herriihrende Kern des Baues bestebt aus drei

Fliigeln, die den ungefahr ([uadratischen Schweizerhof einfassen. Den alien

Zustand erkennt man auf dem 1547 von Boiiifacius IVohiiiief entworfenen Plan der

Stadt und auf der von I552datierenden Abbildung von Hfina Sebald Luidcnsack, auf

der man das in demselben Jahr errichtete Portal mit dem Namen und den Titeln

Ferdinands sieht (Abb. 30'). Es bestebt noch. ist mit dorischen, gebiinderlen Halb-

saulen eingefaBt und trilgt in den Metopen reichen Schinutk von kriegerischen

und Ordensemblemen ; dariiber in Rollwerkeinfassung die bezeichnete Inschrift-

tafel. Die Fenster dieses Teils mit Verdachungen und konsolengetragenen Fenster-

l)anken sind vollig italienisch gestaltet, doch gut behandelt. Das Gewolbe hinter

dem Portal enthalt einen weiteren Rest kiinstlerischer Ausschmiickung aus jener

Zeit ; sein flaches Spiegelgewolbe ist in treft'licher Einteilung mit hiibschen

Fresken Ijedeckt. Die blauen Haui)tfelder enthalten Waiipen zwischen Gold-

ornamenlen ; mit ihnen wechseln weiBe Felder mit vielfarljigen Arabesken im phan-

tastischen Stil iippig entwickelter Renaissance, nicht gerade von besonderer Fein-

heit, aber lebensvoll und von harmonischer Wirkung. Die Spiegelfliiche schmiickt

das osterreichische Wappen auf blauem Grund. Gemalte Bronzehermen, in grauen

Feldern in den vier Ecken angebracht, scheinen das Mittelfeld zu halten. Der
Name des Malers, der sich dabei selbst konterfeit liat, heiBt Battisfa Port/. Das
ist alles, was hier von Renaissance vorhanden. Die 1559 fiir Maximilian II. er-

baute-) sogenannte St all burg zeigt nichts Bemerkenswertes.

Ebenso ist im Land ha us nicht vieles aus dieser Zeit erhalten. Die Deko-

ration des groBen Saales staramt aus spiiterer Zeit. Doch sieht man in dem
jetzt als Sakristei der Kapelle dienenden Raume ein in rotem Marmor mit An-
wendung von Vergoldung ausgefiihrtes einfaches Portal, das in seinem Fries die

Jahreszahl 1571 trilgt. Toskanische Saulen fassen es ein; merkwtirdig ist in der

Attika die Reliefdarstellung zweier Rilter, die einander entgegenreiten, um sich

die Hand zu reichen; daneben in den als Viertelskreise gestalteten Seitenfeldern

1) Tschischka a. a. O. S. till.

2) Tschischka a. a. 0. S. 31.3.
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eiii ill Drachenkopfe auslaufendes Rankenornament.') Reicher ist das leider neuer-

dings mit < )lfarbe uberstrichene groBe, aus Eichenholz mil eingelegter Arbeit IrelT-

lich durchgefiihrte Portal aus demselben Jahre, das sich in dem Bibliotheksaale

befindet. Zwei Hermen, mil zwei Karyatiden wechselnd. gliedern die untere Ab-

teilung. der ein oberer, nicht minder iippig behandelter Aufsatz entspricht.-) Wie

sehr as iibrigens wahrend

der ganzen Epoche in

Wien gebrauchlich blieb,

italienische Ktinsller her-

anzuziehen, sieht man
daraus, daB, als 1542 bis

1561 die Stadt neu be-

festigt und mit Basteien

umgeben wurde, neben

den deutschen Architek-

ten JlmiU'S SclKilhiHizrr,

Oberbauraeister der Stadt

,

Aiujustin Hirscliroijel und

Bonifacius Wolmuet auch

die Italiener Frcn/resii)

(h Pijco von Mailand und

Doineitlcii J/lal/o aus

Karnten zur Betatigung

kamen.^)

EinPracbtstiickita-

lienischer Renaissance

besitzt W i e n e r - N e u-

stadt in dem Haupt-

portal der jetzigen Artil-

leriekaserne *), laut der

schonen lateinischen In-

sclirift 1524 durch Fer-

dinand I. als Zeughaus

gebaut. Das Portal nimmt
die Mitte des ostlicbeu

Fliigels an dem sonst

unscheinbaren Bau ein,

gegeniiber dem alt en

SchloB, dessen Kapelle

ein reiches Werk spatgotischer Zeit. Die Renaissance hat bier dem Mittelalter

gegeniiber ihr Bestes versucht und ein kleines Meisterstuck geschaffen. Elegante

Rabmenpilaster mit antikisierenden Kaiserkopfen in Medallions bilden die Ein-

fassung. Die Kapitelle, frei korintbisierend mit Akanthus, Greifen und Genien,

gehoren zum Besten der Renaissance. Die Bogenleibung zeigt Engelkopfcben

in flachen Kassetten. In den Bogenzwickeln zeigen die FiiUung scbOne Brust-

bilder, ein mannliches und ein weiblicbes, eingefaBt in Kriinze nut tlatteinden

Bandern. Daruber ein kronendes Giebelfeld mit dem groBen reichbemalten \\ appen,

Alil.. Mil Purlal ik'i- Hofliurg zu Wicn

1) Mitt, der k. k. Zentr.-Kommiss. 1876 p. LIT.

2) Ebenda 1879 p. CLXIX.
3) Tschischka a. a. 0. S. 301 flf.

») Trefflich abgebildet und besprocheii durch K. Liud in den :Mitt. der k. k. /entr.-Komm.

1873 p. 276.
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das von zwei Greifen bewacht wild. Die Komposition des Ganzen, die Feinheil

der Ausfuhrung, die Eleganz der architektonischen Glieder, das alias deutet auf

einen (lorenlinischen Meister. An der Riickseite der Kaserne ein kleineres Portal

aus derselben Zeit mit gleicblautender Inscbrift, in Anlage und Ausstaltiing ein-

faclier. Afn Gebalk balten zwei elwas steife Genien das ebenfalls bemalte Wappen.
— Audi bier sind zahlreiclie liiiliscbe HallenhOfe der Renaissance im Stile der

Wiener Vorhanden, so am Hauptplatze: in verwandter Beliandlung bOcbst ma-

leriscb die Stiegentreppe im Probsteiliof mit ansteigenden Bogen.

Ablj. :il II"! lies Si'lilu.sscs Scliallabur

In den ubrigen Teilen des Erzherzogtums sind allem Anscbeine nach ver-

schiedene ScbloBbauten das Wertvollere aus dieser Epocbe. Zunacbst das SchloB

Schallaburg bei Melk, zwischen 1530 und 1(J01 bauptsiicblich unter .lohann

Wilhelm Hitter von Losenstein errichtet. Die altesten Telle scbeinen bis ins 13.

oder gar ins 12. Jalirbundert binaufzureicben. Den kiinstleriscben Kern der Anlage

bildet jedoch der Hof mit seinen pracbtigen Arkaden. von denen Abb. 31 und 32

Anschauung geben. Auf drei Seiten umziebt den Hof ein Bogengang auf Siiulen,

dariiber eine Galerie auf Pfeilern im ersten Stock, zu der zwei mit zierlichen

Eisengittern eingefaBte Treppen binauffiibren. Hier berrscht die liochste Opulenz

der Ausstattung: die Saulen besteben aus rotem Marmor; die Stylobate der oberen

Pfeiler sind mit RelieI'darstellungen der Taten des Herakles in zierliclien Niscben

gescbmiickt; dazu kommen pbantastiscb behandelte, bermenartige Figuren als

Bekleidung der Pilaslerflachen: ferner an den Bogenzwickeln die Wappen der

Familie Losenstein und ilirer Vervvandten, und endlicb zahlreicbe Portriltbiisten
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am oberen Fries. Die Innenwand der Galerie ist mil groBen Medaillons riJmischer

Kaiser geschmlickt. Wunderlich, fast im Gharakter mittelalterlicii-romanischer

Bauten sind die ionischen Ilalbsilulchen vor den Pilaslern des oberen IJogeiifeldes,

Abb. 32 ISchlolibof zu Schallaburs

wie denn iiberhaupt sich die Komposition nicbls weniger als korrekt, vielniehr als

sehr willkurlich ausweist. MuB man darin wohl das Walten einheimischer Kiinstler

erkennen, so zeugen dagegen die herrlichen ornamentalen Reliefs, welche die

Seitenflachen der oberen Pfeiler bedecken, bei reiclisler Erfindungsgabe von ita-
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lienischer Anmut. Noch nierkwurdiger, daR diese kostlichen Reliefs samtlich aus
gebranntem Ton bestehen. Die Prolien, welche ich nach den Aufnahmen der

Wiener Baiihiitte iinter Abb. 24 galj, zeigen eine Behandlung des Ornaments, die

italienische Kunst verrat, ja es scheint moglich, da6 man die Formen zu diesen

im ganzen siidlichen Deutschland unbekannten Dekorationen aus (Iberitalien be-

zogen bat. Es herrscbt in ilinen jene stilvolle Bebandlung des Lauliornaments,

die in Deutschland sehr bald durch lineare Formspiele verdriingt wurde. AuBer-
dem kommen im Innern an den Turen holzgeschnitzte Flachendekorationen vor,

die aus einer ausgesparten Zeichnung auf leise vertieftem Grunde bestehen. Von
ihnen fiigen wir in Abb. 33 eine Probe bei. Die Aufnahmen, denen wir sie

verdanken, geben eine hohe Vorstellung von dem geschmackvollen Reichtum des

Ganzen.

u^rrrmj^^ o

*npT. lL_^^

I I

^v«^r ^

-Tlifcli^BJtarfi'hSw..^ ^w^i'M I. W

iin^'i

Abb. 'S6 Holzurnaiin.'ntc aus Suliluli ScballaburL'

Hochst groBarlig scheint sodann die unfern von Eggenburg gelegene

Rosenburg, 1503 durcii Sebastian Grabner zu IJoseniierg und Pottenbrunn
errichtet. Es ist nach den Schilderungen ') eine bedeutende, im wesentlichen noch
mittelalterliche Anlage, auf steiler Felskuppe malerisch entwickelt, aber mit einem
Renaissancehofe und italienischen Loggien geschmiickt. AuBer der eigentlichen

Burg umfas.sen die machtigen Ringmauern einen sanft ansteigenden Hofrauni von
123 Schritt Liinge bei (iO Schritt Breite, noch heute in seinem Namen ,.Turnier-

platz" die ehemalige Bestimmung andeutend. Ihn umgel)en rings Arkaden.
Wande und Pfeiler waren bemalt. An der Burgseite schlieBt den Plafz eine

etwas niedrige Mauer mit 14 Nischen, in denen Statuen von Helden der romischen

Geschichte aufgestellt waren. Ein TriumphJiogen, mil Pyramiden und Lowen
geziert, fuhrt zur Briicke iiber den inneren Burggraben und zur Burg, die man

1) Nach pref. Jlitteilunsen des Herrn Dr. K. L i ii d.
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dmrh einen massiven Torturm mit zwei zierlichen Galerien belrilt. Man koiiimt

nun in den ersten Burghof: links der groBe Saalbau, riickwarts zur Rechten ein

miichtiger Tnrm. Zwischen diesem nnd eineni daliinter liegenden, ebenfalls ein

Viereck bildenden Bau zieht sicii ein Craben bin. Uber eine Zugliriicke gelangt man
in den Teil des Schlosses, der 1<;14 durch den damaligen SchloBberrn Vincenz
Mutbinger von Gunipendorf erbaut worden ist. llier fiUlt vor allem eine scbone
Freitreppe von breiten Quadern auf; um den ganzen Hof herum waren unter
dem Gesimse Standbilder von gebranntem Ton angebracht, von denen jetzt etliche

fehlen. Was die zahlreichen Gemiicber selbsl betrift't, so sind sie meistens sehr

einfacb ausgeslattet. Bemerkenswert ist indes das Holzgelafel an der Decke des

Prunksaaies, der farbig glasierle Estricb einiger Gemiicher, sovvie die reieben

Stuckdetken und zierlichen Ofen. Die Kapelle aus der Grabnerschen Zeit hat

iioch gotische Heminiszenzen. Diese groBartige Burg, durch mebr als ein halbes

Jahrhundert unbewohnt und dem Verfalle anbeinigegeben, ward neuerdings durch
die Sorgfalt des letzten Besitzers stilgemiiB hergestellt.

Unweit von dort liegl das SchloB GoUersdorf, von Wassergraben uiu-

geben, erbaut um 1545—9G, leider stark verwahrlost und teilweise modernisiert.

Das llaupttor mit dem graflich Suchheimschen Wappen und der Jahreszahl 1551,

ist eine ebenso niichterne als lahme Koniposition. In der Kapelle, einem Bau aus

dem Ende des 15. Jabrbunderts, herrliche Holzverkleidung der Stiible (I6II1.

Im ersten Stockwerk gegen den Hof eine offene Galerie, zwar in gedriickten

Spitzbogen errichtet, sonst aber voUig im Gharakter der Renaissance. Im Turm-
gemache ein sehr schoner Kamin mit vielen Figuren und der Jahreszahl 1615.

Die Schneckenstiege, hochst merkwiirdig, bis auf den Dachboden fiihrend, hat

sicher nicht ihresgleichen im ganzen Lande. An der Unlerseite sind Reliefornamente

aller Art angebracht, Tiere, Jagdszenen, Biisten etc. und die Jahreszahl 1555. —
Ein sehr schoner I'.enaissancebau von 1650 ist die Burg Schleinitz bei Eggen-

burg, leider bereits sehr verfallen. Der mit Marniorplatten belegte groBe Saal im
zweiten Stockwerk hat eine vorziigliche Stuckdecke. Sodann das nordostlich von

Wiener-Xeustadt gelegene SchloB von Ebreichsdorf , eine ehemalige Wasser-

veste, im Viereck erbaut mit machtigem Tumi an einer Ecke, leider stark restauriert;

sehr interessant die Wappenreihe iiber den Bogen des Erdgeschosses der Hofseite,

um 1560. Auf dem Friedliofe daselbst steht eine Tumba, als Bekronung des

Grufthugels, in dessen Gewolbe sich das Erbgrabmal der Familie Beck v. Leopolds-

dorf befindet. Die Tumba, im Stile der reinsten Renaissance gebildet und mit

vielen Wappen geziert, gehort in die letzten Jahre des 16. Jabrbunderts. In

Gaming zilhlen von den noch bestehenden Gebiuideteilen der ehemaligen Kartause

die Priilatur mit dem prachtvollen Bibliotbeksaal, ferner der zweite Klosterhof

mit den offenen Galerien, endlicli und zwar insbesondere das herrliche Kirchen-

portal noch zur gulen Renaissance. Sie entstanden 1609 unter Peter Hilarion.

— In Klosterneuburg ist das altere Konventgebaude, ein Bau aus dem Ende

des 16. Jabrbunderts, namentlich aber der Priestergang als Werk der Renaissance

sehr beacbtenswert.

Ein anderer ebenfalls als bedeutend geschilderter Bau ist endlich das SchloB

von Michelstatten. Es stammt aus der Zeit um 1600 und gehort seinen

Formen nach den letzten Jaliren der schonen Renaissance an. Vor allem wird

es dadurch merkwiirdig. daB, wiihrend damals die feudalen GroBgrundbesilzer

auf den neu entstandenen Landsitzen die Webranlagen auf ein Minimum beschriinkten,

um eine reiche Entfaltung des Bauwerks nach auBen moglich zu machen, bei

diesem Gebaude das Gegenteil befolgt wurde. Nach auBen wehrhaft, duster,

schmucklos angelegt, erhielt das SchloB im Innern eine Doppelreihe rundbogiger,

auf Siiulen ruhender Arkaden, im AnscbluB an die sich oft'ene Hallen, Galerien,
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geraumige Vorpliitze und Gunge ergaljen. Im Grundrisse bildet das Gebaude

ein Sechzehneck, das nach aufien nur die mit kleinen Fenstern versehenen Feuer-

mauern und an den Ecken Strebepfeiler zeigt; das Dach hat nach slawischer Art

nur eine Abschrilgung, gegen mnen, ist somit an der AuBenseite nicht sichtbar.

hi Mitte des Holes ein machtiger, prachtvoller Renaissancel)runnen, die untere

Schale mit Wappen ein Sechseck, die obere muscheltormige Schale rund. Das
Ganze mit wasserspeienden Genien, Larven, Trophaen und Blumenfestons ge-

schniuckt. — Ob von den bei Merian dargestellten Schlossern Windhag. das in

mehreren Prospekten ausfulirhch vorgefiihrt ist, Pragtal undZeilern in Unter-

osterreich noch etwas vorhanden ist, vermag ich nicht zu sagen.

In Niederosterreich ist ferner das hucljst malerisch gruppierte BergscliloB

Seebenstein mit seinen schonen getilfelten hmenraumen zu riihmen, die in

mancher Beziehung an die tirolisclien erinnern. Auch des Schlosses Schwarzenau
bei Gmund sei gedacht. einer riesigen Anlage mit staiken Achteckkuppeltiirmen

Oder Pavilions an den Ecken: seine sihone klare AuBenarchiteklur in Pulz zeii^t

reiche Gesims- und Feldergliederung, iiber dem Eingangstor zu dreien gruppierte

Fenster von Figurennischen llankiert und fein gerahmte und bekrbnte Fenster-

architektur; in der Erscheinung an Kraft dem Aschatfenburger Schlosse verwandt.

Ein stattlches. reich ausgefiihrtes Renaissancegrah findet sich in der Kirche

zu Pyhra in Niederiisterreich. Es stellt in einem mehr breiten als hohen Wand-
epitaph aus rotem Marnier den 157G verstorbenen Bitter Christoiih von GreiB mit

seiner Gemahlin und zahlreichen Kindern vor dem Kruzifixe knieend dar. Ein

Bogen auf toskanischen Silulen rahmt diese Hauptszene ein, wahrend man in drei

kleineren Bogenfeldern die Briider des Verstorbenen einzein knien sieht. Ein

unteres Feld enlhiilt die zierlicli bebandelten Wapjien, ein oberes, attikenartiges

die hubsch mit Kartuschenwerk eingefafiten Inschrifttafeln. Die das Ganze um-
schlieBenden Rahmenpilaster sind im Sinne der Friihrenaissance elegant mit

Lauijornamenten geschmCickt.')

Die meisten Spuren der Renaissance scheinen die niederosterreichischen

Gegenden nordlich der Donau, die an Bohmen und Miihren grenzen, namentlich

das Viertel unter dem Manhardsberg, wohin auch die Rosenburg und SchloB

Gollersdorf gehoren, zu enthalten. Hier ist auch am ersten von einer eigentlich

deutschen Renaissance zu reden. In Znaim soli das Rathaus Renaissanceformen
zeigen, in Krems wird ein Privathaus mit zierlichem polygonem Erker, daran

Reliefs von Landsknechtszenen, hochlich geruhmt. Besonders anziehend aber

ist Eggenburg, ein kleines, sehr interessantes Stiidtchen mit einer Kirche,

teils romanisch, teils gotisch, — und mit einer vollstilndig erhaltenen Stadt-

befestigung aus dem IG. Jahrhundert. Bemerkenswert vor allem das sogenannte
gemalte Haus, mit braunen Sgraffitozeichnungen an der ganzen AuBenseite
uberzogen.-) Wir finden Szenen der biblischen Geschichte mit riesigen Figuren,

etliche mythologische Darstellungen und statt der Gesimsleisten Spruchbander
mit Inschriften teils religiosen, teils heiteren Inhalts. Als Anfertigungszeit ist

der Mai des Jahres MDXLVII auf einem Schriftbande angegelien. Das Haus
selbst zeigt in den Torbiigen, Fensterrahmen und Turen den Gharakter der Re-
naissance, die unteren Raume sind stumpf spitzbogig iiberwolbt, gegen den Hof-

raum teilweise eine rundbogige Arkatur. Der Erker hat noch den Gharakter der

Spatgotik.

An biirgerlichen Bauten ist iiljerall, auch in den anderen Stiidten des Erz-

herzogtums, groBer Mangel. Bezeichnend ist, daB z. B. Orte wieLinz, die herrlich

gelegene Hauptstadt von Oberosterreich, so gut als keine Spur von Renaissance-

1) Mitt, der Zeiiti-.-Komm. 1877 p. 14. Bei'iclit von Freiherrn v. Sackeii.

-) Aiifn. d. Wiener Kiiuliiitte XVIII. Taf. 10—12.
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bauten zeigen. Ein schunes Portal am Landliause nacli einer NebenslraBe zu
aus rotem Marmor, dessen unteren Bogen dorische Halbsaulen mit schonem Ge-
biilk umfassen, und iiber dem eine dreibogige Loggia auf ionisclien Siiulen sich

uber einer Briistung mit drei Wappen offnet, das Ganze bekront durch einen

Tafelaufsatz mit zwei Delphinen, ist der einzige Rest guter Renaissancearcbiteklur

in der Stadt.') Von der Bliite des Kunsthandwerks dieser Epoche, die auch hier

vorhanden gewesen, geben mehrere Rests von gemalten Fayenceofen im Museum

Abb. 'M linitor zu Braunau

dieser Stadt Zeugnis. Mehrere interessante Kacheln mit Reliefs biblischer Ge-

schichten in reicher Polychromie zeigen noch die Formen der Friihrenaissanee,

diirften also der Mitte des 16. Jahrhunderts angehoren. Ein groBer, priichlig

gemalter und voUig erliallener Ofen, von Wildshut stamniend, gehort dem Schlusse

dieser Epoche an. Blau, weiB und gelb sind die vorherrschenden Tone: gelbe

und weiBe Fruchtgewinde fassen die Felder mit den Reilerbildern der sieben

Kurfursten, des Kaisers Leopold und des Grafen von Stahremberg ein. Auf den

Ecken bilden romische Krieger als Herman den AbschluB.

Hochst merkwurdig ist die Pfarrkirche in Waldhausen, eineni am Sarming

gelegenen Dorfe in Oberosterreich. Hier erbaute im Anfange des 17. Jalirhunderts

ein Meister H/ob Eder, der sich mit der Jahreszahl 161:2 am Monumente selbst

verewigt hat, eine dreischiffige Kirche noch ganz im Stile der Spatgotik, fiigte

aber die Sangerempore mit ihrer Briistung, das Sakramentshiiuschen, sowie das

Hauptportal (mit 1610 bezeichnet) in eleganten Renaissanceformen hinzu, die noch

maBig in der Anwendung von Barockelementeu sind und besonders durch eine

reiche Hneare Flachendekoration sich auszeichnen.-) Wie es ofter in der deutschen

1) Ortwein, Renaissance in Usterreich.

2) Mitt, der Zentr.-Komm. 1876 p. 91 ff. mit Abbildungen.
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Renaissance vorlvommt, gelien auch hier — und zwar in selir spater Zeit noch —
die Konstruktionen der Golik neben den Motiven der Renaissance friedlicli her.

Die Grenzstadt Braunau zeichnet sicli durch staltliche Renaissance-

Befestigungen aus, unter denen das Inntor (Abb. 34) im Stile Wendel Dietterleins

als besonders bemerkenswert bervortritf.

Abb. JO GruBcr Saal ;ms Schloli Orth

Das iibrige ("tberosterreich scheint auch an SchloBbauten weniger zu bieten

als Niederosterreich. Zu nennen ist da SchloB Wiirthing aus dem Anfang des

17. Jahrhunderts mit stattlichen Rundtiirmen an den Ecken des einfachen Bau-
korpers, der im Innern im zvveiten GeschoB aber noch schone Kassettendecken

und Tiiren in Holz aufweist.') Auch Aistersheim ist da zu erwahnen, ein

einfach stattliches WasserschloB mit runden Ecktiirmen: ferner die stolzen SchloB-

bauten von Puchheim und Hartheim, beide hohe Tiirme mit geschweiften

Hauben, letzteres schone Achteckturme an den Ecken besitzend. SchloB Vo re h-

dorf ist prachtvoU durch einen auf weit vortretenden Konsolen mit Bogen
ruhenden Umgang ringsum bekront. Es seien noch genannt SchloB Wi 1 d berg,
Viechtenstein, Riedegg, Uttersheim, Sch wertberi^ , Waldenfels,
wohl alles mittelalterliche hochmalerische Anlagen, die in der Renaissancezeit

weiteren Ausbau und Ausstattung erl'uhren. An schiiner Innenausstattung reich

ist das Land- und SeeschloB Orth. Ein Saal mit Marmorkamin und Portal, wie

mit priichtiger gemalter Decke ist in Abb. 35 dargestellt.

Zu den alterliimlichsten und anziehendsten Stiidten des Landes gehort

Steyr. Aber obwohl eine charaktervolle Golik hier nicht bloB in kirchlichen,

1) Ortwein, lienaiss.ince in Osterroich, TI., lilatt 30 — 41.
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Abb. 37 Sgraftito-Dctail an der Gptvoidohalle zu Steyr
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sondern selbst in Profanbauten vertreten ist, geht die Renaissance wieder fast

leer aus. Nur das Kornliaus mit seiner Sgraffitofassade ist ein origineller Bau

vom Ende der Epoche (1612). Wir geben in Abb. 36 nach den Aufnahmen der

Wiener Baubiitte ') die einfacb und doch reizvoll behandelte Front, die auch durch

den doppelten Giebel eine ganz besondere Physiognomie eihalt. Der Cbarakter

tier Sgraftiten, die sich in richtiger Autfassung der Aufgabe auf blofies Umrahmen
der Offnungen bescbranken, wird durch Abb. 37 deullicher veranschaulicht.

Steiermark und Karnten

Auch in Steiermark wurde die Renaissance durch die Kunstliebe der Fiirsten

und des Adels eingefuhrt: nicht minder blieb sie auch bier wesentlich das Er-

zeugnis fremder Kiinsller. Die Ijedeutenderen Bauten des Landes scheinen in

der Tat italieniscben Ursprunges. Der kiinstleriscben Entwickehmg gereichte es

zu besonderer Forderung, daB die Landeshauptstadt eine Zeitlang Sitz einer selb-

slandigen fiirstUchen Seitenlinie war. Unter Erzherzog Karl II. Ijegann die Renais-

sance sich zu entfalten; auch Erzherzog Ernst und im Ausgang der Epoche Erz-

herzog Ferdinand, als Ferdinand II. nachmals deutscher Kaiser, wandten dem
kiinstleriscben Schaffen ihre Teilnahme zu.

Das Selbstandigste und Bedeutendste indes, was das Land in dieser Epoche

hervorbrachte, waren die Schopfungen der Kleinkiinste und Kunstgewerbe. Zu-

naclist sind die Arbeiten der Topfer hervorzubeben, von denen mebrfach in den

prilchtigen Ofen der Schlosser ansehnliche Proben vorliegen. So in der Burg

zu Graz, in den Schlossern Murau, Riegersburg, Hollenegg und
Schrattenberg. Vor allem aber zeichnet sich die Steiermark seit alten Zeiten

durch ihre Eisenindustrie aus, die im Mittelalter und mebr noch in der Epoche

der Renaissance zu einer wabrhaft kunstlerischen Durchbildung der Schlosser-

und Schmiedearbeit gefiihrt hat. Noch jetzt tritft man ini ganzen Lande, nicht

blofi in den Stadlen, sondern auch an schlichten Bauernhausern, zahlreiche Reste

dieser charaktervollen Werke. Auch iiber die benachbarten Gebiete von Salzburg,

Tirol und Osterreich erstrecken sich diese schonen Arbeiten. Ein treffliches Bei-

spiel bietet der in Abb. 38 abgebildete Brunnen in Bruck an der Mur. Trotz

des spiiten Datums 1626 ist er in technischer Ausfiihrung und stilvoller Behand-

lung den Werken der besten Zeit ebenbiirlig. Man liest an ihm den Spruch:

Ich Hans Prasser

Trink liebor "Wein als Wasser.
Trunk icli das "Wasser so gem als Wein,
So kunnt ich ein reicher Prasser seiu.

Mit diesem humoristischen Spruch hat wahrscheinlich der kunstreiche Meister

seinen Namen verewigen wollen.

Mit dieser Bliite des Kunsthandwerks kontrastiert auch bier in auffallender

Weise die Diirfligkeil der architektonisclien Produktion. Nur die Landeshaupt-

stadt Graz zeichnet sich durch ansehnlicliere Werke der Renaissance aus. Der

wichtigste und an sich sehr bedeutende Bau ist das Landhaus^), mit welchem

Namen man in t >sterreich die fiir die standische Vertretung errichteten Gebaude

bezeichnet. Aber auch dieses Monument trilgt so enlschieden das Cieijrage

italienischer KunsI, dali man es sofort als Werk fremder, und zwar oberitalie-

nischer Meister erkennt. Die sehr ausgedehnte Fassade, die iiber dem Dacha

von einem unbedeutenden Glockenturme Ciberragt wird, ist im ErdgeschoB von

1) Daselbst YIII.

-) Jos. Wastler, Das Landhaus in Graz. AVien 1890.
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einer Reihe torartiger Offnuni^en durchbroclien, die wohl fiir Kaufladen liestimnit

waren. Die beiden Hauptgeschosse haben gckuppelle Bogenl'enster, paarweise

durch antikisierendes Gebiilk und Gesimse abgeschlossen. Dies ist viiUig im
Charakter der Palaste von Venedig und Verona. I'ber dem llauptporlal bildet sich

eine selbdritt zusammengeschlossene Gruppe, die im zweiten Stock, wieder in

venezianischer Weise, mit eineni auf machtigen Konsolen rubenden Balkon ver-

bunden ist. Das oberste GeschoB bat kleine Mezzaninfenster. Im iibrigen ist

die Fassade obne Gliederang,

die Fiachen verputzt, aber

wohl urspriinglich bemalt. Das

Hauptportal. von stark ver-

jiingten, kannelierten toska-

nischen Pihistern eingefaBt

und von krai'tigem Konsolen-

sims bekrijnt, zeigt in den

Bogenzwickeln das Wappen-
tier Steiermarks, den feuer-

speienden Panther. Die Fas-

sade sowie der ganze Kern

des Baues ist im Charakter

italienischer Hochrenaissance

durchgefiihrt, edel und klar;

das Werk des Meisters Do-

nu-nico de LaJio, der es

1556—66, in welchem Jahre

er starb, in trefflichster

Durchbildung erstehen lieB.

Der Meister stammt aus Lu-

gano. Der direkt an das Land-

haus anschlieBende stattliche

Giebel des Zeughauses
(Abb. 39), erst von 1644 datie-

rend, enthillt ein prachtiges

Portal in kriiftig entwickelten

Formen, flankiert von Nischen

mit etwas manieriert bewegten
Statuen des Mars und der

Bellona. Prachtvolle Tiir-

beschliige und Klopfer, sowie

scbon komponierte Gitter an

den Fenstern zeugen von der

Tiichtigkeit der kunstreichen

Schlosser und Schmiede. Am Fries iiber dem Portal sind die Wappen von t'tinf

steirischen Adelsfamilien angebracht.

Das Hauplstiick des Meisters de Lalio aber ist der groBe Hot' mit seinen edel

durchgebildeten Pfeilerhallen, von denen Abb. 40 eine Anscbauung gibt. Durch

einen groBen Flur mit Tonnengewolbe mid Stichkappen auf dorischen Pilastern

gelangt man in diesen Hof, ein miiehtiges Rechteck, an der ostlichen Front-

seite von zehn Arkaden, an der nordlichen von fiinfen eingefaBt. In der nord-

westlichen Ecke ist die Freitreppe angelegt, die in steigenden Arkaden zuni

HauptgeseboB aufwarts fuhrt. Der westliche Flugel ist ein brillanter Rokokoliau.

den Standesaal enthaltend. In der einspringenden Ecke an der Treppe liegt die

Abb. I^s Brulinen zu linick



64 2. Buch Die Bauwerke XII. Kapitel Steiermark uiid Karnten

Kapelle, ebenf'alls ein spaterer Kuppelbau. Der sudliche Fliigel endlich ist ein

charakterloser moJerner Zusalz. Der Hof erhalt durch die in einfach edlem
Dorismus italienischer Hochrenaissance durchgefiihrten Arkaden den Eindruck vor-

nehmer Gediegenheit,

die durch die Ausfiih-

rung in trefflichem

(Juaderbau gesleigert

wird. Die Wasser-
speier mit ihren Trag-

s tan gen siud kunst-

reich durchgefiihrt.

Auch die Wetterfahne

des Uhrturms mit dem
feuerspeienden Pan-
ther zeigl charakter-

vdlle liehandlung. Die

Haupttreppe zumVor-
derbau fiihrt im ost-

hchen Fliigel mit ge-

rade gebrochenen Liiu-

fen ins obere GeschoB,

wo sie aiif kraftvoll

behandelte Bogenpor-

talemiindet. Allesdies

ist im Geiste italie-

nischer Kunst durch-

gefiihrt.

Der sogenannte

Rittersaal, der sich im
westlichen Flugel ne-

ben dem Standesaal

hinzieht, ist ohne ar-

chitektonische Bedeu-

tung. Aus dem vor-

deren Hole fCihrt ein gewolbler Durchgang an der Westseite in einen einfacheren

Nebenhof, dessen viereckige Fenster jedoch eine feine Einfassung in den Formen
edler Hochrenaissance zeigen. Von hier gelangt man zur Riickseite des Ge-

baudes durch ein einfacheres, aber ebenfalls charaktervoU entwickeltes Bogen-
portal. Einen besonderen Schmuck erhalt der Haupthof durch den priichtigen

Ziehbrunnen, eine der reichsten und originellsten Metallarbeiten der Renais-

sance, ganz aus Bronze, mit I'unf prachtig dekorierten Siiulchen, die in einen

priichtig ornament ierten Oberbau iibergehen. Ranken und Blumen verliinden

sich darin mit Figiirlichem zu reizvoUer Wirkung (Abb. 41 ). l.'iSit— 90 haben
ihn die beiden Erzgiefier Marx ]Veiiing und Thomas Alter ausgefiihrt.

Erwahnt man noch die jetzt zerstorte einstige Prachttreppe der Burg'),
ebenfalls ein Werk des Lalio, und das kaum noch dieser Epoche angehorende
Mausoleum Kaiser Ferdinands II., einen italienischen Kuppelbau in Barock-

formen, so hat man das Bemerkenswerleste der Renaissance in Graz erschiipft.

Das Graiimal ist seit 1G19 durch I'ietro dc Fijinis aus Lodi erbaut, das Gruftgewolbe

mit trefflichem verziertem, flachem Kuppelgewolbe; der Kapellenbau daneben in

Kreuzform mit Kuppel ist aber erst seit 1687 mit seiner schonen inneren Dekora-

1) ALigeb. boi Wastler a. a. 0. S. 9.

Abb. :iy Tor des lanilschaftliclicn Zeughauscs zu Uraz
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tion durch Fischer von Erlach fertiggeslelll, nacliJem der im AuBeren vollendete

Ban iniien seither als halhe Ituine gestanden.') Sonst trifft man hier dieselben

airhitektonischen Zuge, welehe so vielen Stildlen (tslerreichs gemeinsam sind:

eine auft'allende Armlichkeit, soweit das Millelaller oder die Renaissance in

Frage kommen; erst in der spaleren Barock- und Rokokozeit eine reichere Ent-

faltung. So fehlt es audi hier nicht an stattlichen jialastartigen Gebauden im

italienisclien Barockstil. In der alteren Epoclie wird man wohl sich meist mil

Bemalung der Fassaden beholfen haben. Eine flott behandelte Fassade, freilich

erst aus dem 18. Jahrhundert, sieht man noch in der Herrengasse, dem Land-

hause schriig gegeniiber. Mehrfach kommen polygone Erker an den Ecken vor,

Abl). 40 Hof ties LaiuUuiuses zu Graz

aber ohne architektonische Ausbildung. Neben dem Landhause zeigt ein Wolmhaus

ein schlichtes, al^er charaktervolles Renaissanceportal. Der Hof dieses Hauses,

zu dem man durch einen gewolbten Fhir gelangt, hat in drei Geschossen Arkaden

von gedruckten Verhaltnissen auf einfachen toskanischen Saulen. Mehrfach findet

man nanientlich in der Burgergasse ahnlich l)ehandelte Hofe; aber alles das ist

von geringer Bedeutung.

Das Mausoleum des General-Feldzeugmeisters lUiprecht von Eggenliurg zu

Ehrenhausen (lo4ij— I6II1 gehiirt ebenfalls zu den italienisch gelarbten Bau-

werken, doch ohne des malerisch-nordischen Elementes zu entbehren. Die pompose

Eingangsfront mit halbrundem AbschluB imd gebrochenem Giebel darin besitzt ein

prachtiges Portal, von kriegerisch gestalteten wilden Mannerhermen eingefaBt, dar-

iiber iippigste Bekrunung mit Wappen von Engeln gehalten. Zu den Seiten frei-

stehend zwei kolossale Kriegerstatuen als Wachter. Der GrundriB zeigt einen ein-

1) Abgebildet in Iiiterieurs von Ivirehen Taf. H9, 70. Das Aufiere und der GrundriC in

Gurlitt, Barockstil in Deutschland, Fig. 3, 4.

Liibke-Haupt, Renaissance in Dentschlaiul 11 3. Aufl. 5
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fachen Langbau, in die Tiefe sich erstrecicend, iiber dessen Mitte und liber vier frei-

stehenden Siiulen eine achtecliige Kuppel sich erhebt — eine recht primitive Anord-

nung— als Miltelteil stolz ausgebildet, mit Pilastern an den AuBenwanden, zwischen

denen die Bilder des Griinders und seines Neffen Wolfl' angebracht sind. Der
Architekl des Bauwerks war Johanit ll'alder oder Wal/cr aus Graz, der IGOG— 14

die Ausfiihrung leitete. Das
Ganze, so italienisch beeinfluBt

sein Ausputz auch sein mag,
ist in Gharakter und Wesen doch

vi'illig nordisch.^)

Weiter siidlich werden die

Stiidte nur noch charakterloser

und armseliger. So z. B. Mar-
burg, dessen Profanbau ohne

alle Bedeutung ist. Das Rat-
haus hat zwar tiber dem Ein-

gang einen Balkon mit Loggia

vom Jahre 15G5; aber die diinnen

ionischen Saulchen sind, wie das

Ganze, scliwiichlich und gering-

t'iigig. Der Hot' liat ebenfalls un-

l)edeutende Arkaden auf toska-

nischen Siiulen. Dies alles, so-

wie die Gliederung der in Stuck

ausgefuhrten Fassade, besonders

auch die Einfassung der Fenster

verriit den EinfluB von Graz,

namentlich vom Landhause, aber

auf einer provinziell verkiim-

merten, degradierten Stufe. Es

scheint, dafi in diesen Gegenden,

^^•o man nichl imstande war, ita-

lienischeKunstlerherbeizuziehen,

die eigene Schupferkraft nicht

ausreichte, bedeutendere Werke
zu schaffen. Kin Portal an einem

llause der Postgasse, vom Jahre

IGOli, ti'iigt denselben diirftigen

Gharakler, mag aber wegen sei-

ner Inschrift hier eine Stelle fin-

den, da der Bauherr sich darin

verewigt hat: „Urban Munnich

bin ich genant, in hohen teut-

schen Landen wol bekannt, in

der Schlesie bin ich geboren, zu Marburk hab' ich mein Bhausung erkoren, daselbs
zu bleiben bis in mein tot, dazu helf mir der ewige Gott."

Hohere kunstlerische Ausljildung scheinen auch hier nur die Schlofibauten

Auf SchloB Liniberg, Hollenegg, Purgstall allerlei Schones an
Ausslattung, so in ersterera gule Stukkaturen des 17. Jahrhunderts, in Hollen-
egg treffliche Holzturen und Ofen, in letzterem eine schone bemalte Balken-

1) Ich rcrwoise auf die ganz vorlretVlielicn Aufnalimen bei Ortwein a. a. 0. Heft III.

Blatt 1—9.

Aljb. 41 Bniiinon im Uulu des LaiuUiauiL^ zu Hr;i

a\ifzuweisen.
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decke.') So namentlich die umfangreiche Riegersburg, welche die Ritter von

Stade seit 1571, dann im 17. Jahiiuindert Klisabetli von Galler, die ..sclilinniie

Liesel" (f 1672), niclit blol5 als befestigte Burg, sondern auch als einen mil aller

Pracbt ausgeslatteten Herrensitz durcht'ubrlen. Insbesondere ist die Reihe der

pracbtigen Raume im ersten und zweiten Stock liemerkenswert, zuniiclist der ge-

wiilbte und scbon stuckierte und gemalte Speisesaal ; daran ansioBend der Ritter-

saal mil jirachtvoller Holzdecke und drei Uolzportalen, die zu den allerscbrmsten

der ganzen deutschen Renaissance gelKiren.-) Sie stammen noch von lUOO, wie

auch die sehr feine Ausstattung des Turken-, Romer- und Bilderzimmers noch ins

16. Jahrhundert gebort. In den beiden letzten Raumen sind vor allem die wunder-

vollen Decken die Freude des Kimstlreundes, mil kraftvoUen Leisten reich ein-

geteilt, deren Felder mil schonen allegorischen und ornamentalen Malereien getuUt

sind, mil Wassert'arben auf Leinwand ausgefiihrt, sehr licht in den Timen. Im
Hof ein tiefer Brunnen mil prachtigem schmiedeisernem Korbdach dariiber. In

der Kirche zeugt ein machtiges Denkmal auf der Nordseite von dem Kunstsinn

der Familie Stade, deren erster, Erasmus, hier begraben ist (f 1578). In ahn-

licher Weise erbauten die Fiirsten vim Eggenburg ihr gleichnamiges SchloB

bei Graz. Einzelne Telle aus dieser Zeit sollen noch an andern Ilerrensitzen des

Landes erhalten sein; so in Schrattenberg (Fresken und Ofenj, Murau,
Trautenfels, Negau und an der zum Abbruch bestimmten Burg Thalberg.
Hier stammt ein Gebaudefliigel mit prachtigem Saal und Treppenhaus angeblich

aus der Zeit des beriihmten Siegmund von Dietrichstein, eines Freundes von

Kaiser Max I. Dagegen scheint das kleine SchloB Felsenberg in der Niihe

des Lavanter Tobel bei Graz schon stark mit Barockformen gemischt zu sein.

SchloB Strechau bei Admont besitzt einen langgezogenen Hot" mit pracb-

tigen zweigeschossigen Arkaden auf zwei Seiten auf stark verjiingten dorischen

Marmorsaulen : an den oberen Wandllachen zierliche Sgraffitofriese. im Innern

eine Kapelle mit schOn eingeteilteni Muldengewolbe aus Stuck, dessen verscbieden-

gestaltige Felder mit Grotesken bedeckt sind ; dazwischen zahlreiche Medallions

mit figiirlichen Fresken und Inschriften. In einem Zimmer ein hochst origineller

eiserner Ofen, auch sonst schone Holzdecken. Tuchtige Tafelungen, Holzdecken

und Tiiren bewahrt das in derselben Gegend gelegene SchloB Rothelstein,
das namentlich auch einen merkwiirdig polychromierten (;»fen von Schmiedeisen

aufweist, der trotz seiner gotischen Formen dem 16. Jahrhundert anzugeburen

scheint.^)

Im Norden Steiermarks sei noch die ausgezeichnete reiche Stuckfassade eines

Hauses in Leo ben (Abb. 42) erwahnt, die mehr auf bohmische oder bayerische

Beziehungen zu deuten scheint. Die funffenstrige dreigeschossige Flache ist

durch Rahmen- und Schniirkehverk schon eingeteilt; auf den Flachen zwischen

den Fenstern sind zwiilf Figuren von Tugenden u. dgl. in hohem Relief auf-

modelliert, der Fries markiert ein weiteres GeschoB mit fiinf ovalen Fenstern.

Die Milte der Fassade uber dem Doppelfenster enthitlt das prachtig modellierte

Wappen des Erbauers, iiber dem Torbogen darunter halten flotte Engel eine

Kartuschetafel. Entstehuiigszeit um 1610.

Was von kirchlichen Bauten dieser Zeit angehort, tragi meist, wie das

schon erwahnte Mausoleum in Graz, den Stempel italienischer Kunst. So die

Kuppelkirchen des ehemaligen Chorherrenstiftes POllau und des Benediktiner-

stiftes Oberburg, lelztere auf den Substruktionen der alien ronianischen Basilika

1) Ortwein a. a. 0. Heft I.

-) Stuckdecke, Tiiren mid die beiden gemalten Plafonds, Ziehbrunnen im Ilof und Ofeu

sind in Ortwein, Ren. in Usterreioh, Bl. 11—20 ausfiihrlich dargestellt.

h Aufnahmen bei Ortwein a. a. 0. Heft 4, 5.
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erbaut. Weniger das Mausoleum Erzheizog Karls II. und .seiner Gattin Maria in

Seckau, ein verscliwenderisch ausgestattetes Werk vom Jahre 1588, als dessen

Kunstler inschriftlich Theodorns Gysius und Alexander de Verdetz sich nennen.

Ersterer allerdings wohl ein Italiener, letzterer aber vielleicht aus den Nieder-

landen gekommen, obwohl sein Name auch Alessandro de Verda gesehrieben wird.

Auch ein Bildbauer Sehasf/aii CarJone, der den bunten Marmorsarkophag 1589—95

meiBelte und an den Ausstattungsarbeiten bis iG12 tiitig war, wird genannt, sowie

Abb. A'l K. K. Postkasse zu Leoben

ein Maler namens Ballliusar Griiwo oder Griencr. Es scheint, als ob man ab-

sichllicli alle Namen italienisiert liatte. Der Tatbestand widerspricbt aber der

Berechtigung dazu.

Ins linke Seitenschiff des romanischen Doms niimlich ist gegen Ende des

16. Jahrliunderts eine Kapelle von zwei Jochen mil kleinem Clior eingefiigt, die

unter ihrem Gewolbe an der Innenseite den iippigen Doppelsarkopbag des erz-

herzoglichen Paares mil dessen darauf ausgestreckten Gest alien trtigt. Die Gurt-

bcigen gegen die Kircbe und der Eingangsbogen sind durch je eine priichlige,

durchbrochene Marmorwand abgescblossen. Der Sockel enthiilt offene Flach-

ornamenttullungen, der obere Teil messingene Balustersaulen, die Biigen sind

durch entsprechende, im Entwurfe echt nordische, durchbrochene Ornamentaufsatze

gefiillt. Wande und Pfeiler, wie Gewolbe sind, soweit sie nicht griiBeren oder
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Uleineren Fresken Raum hoten, in iippigster Weise niit l)emaltem Renaissance-

stuck spateren Gharakters und italienischen Geschmackes bedeckt.

Dem Ganzen liegt aber offenlmr ein nordischer, ja sicher niederlilndischer

oder niederdeutscher Entwurf zugrunde, der indessen mit Ausnalinie der Schranken

von Italienern ausgefTilirt worden zu sein scheint, wodnrcli die zierlichen Urformen

in einer nicht glucklicben Weise vergriibert und umgestaltct ersclieinen. Die

schiine schmiedeiserne Tiir ist aber noch echt deutscb, ebenso die feinen Fries-

gitterfiillungen der Schranken. Trotz dieses Zwiespaltes ist der Gesaniteindruck

ein wahrhaft glanzender.')

Das anstoBende Slift Seckau enthiUt auBer einem schonen Speisesaal

mit Stuckdekoration eine Reihe schiin getiit'elter Raume, insbesondere priiditige

Kassettendecken und eine prachtvolle Tur in Holz.-i

Noch mehr vereinzelt als in den iibrigen Provinzen scheinen die Spuren

der Renaissance in Karnten. Doch hat die Kunstliebe der Adelsgeschlechter,

nainentlich der Dietrichstein, Khevenhiller, Ortenljurg-Salamanca sich in rnancben

noch vorhandenen Denkmalern verewigt. Namentlich in den prachtigen Grab-

denkiniilern der Stadtpl'arrkirche zu ViUach: besonders beachtenswert das des

schon oben genannten Siegmund von Dietrichstein und das prilchtige Denkmal

Georgs von Khevenhiller, der mit seinen beiden Frauen, zwei Sohnen und funf

Tochtern vor einem Kruzifiz kniet, 1580 von Vlrich VoijclnaiKj aus rotem Marmor
gearbeitet. Auch die marmorne Kanzel in derselben Kirche, 1555 von Vizedom

Georg Ulrich von Kynsberg gestiftet, und der ebenfalls aus weiSem Marmor ge-

arbeitete Taufstein, nicht minder die Gralnlenkmaler in den Kirchen zu Wolfs-
berg, St. Leonhard, Eberndorf, Millstadt und Friesach zeugen von

einem lebhaften Betrielj der Bildhauerei. Namentlich die obenerwilhnte Kanzel

ist eines der reichslen Prachtwerke dieser Art: nicht bloB sieht man an ihrer

Briistung biblische Szenen in Reliefs dargeslellt, sondern in hochst origineller Weise

bildet die Siiule, auf welcher der Bau sich erhebt, eine Darstellung des Stamm-

baumes Ghristi oder der „Wurzel Jesse", wobei merkwurdig genug die Figur des

Patriarchen auf einem Steine zu FuBen der Kanzel liegend dargestellt ist. Auch

das durchbrochene Treppengelander zeigt einen ebenso edlen als reichen Schmuck

im besten Renaissancestil."') Eins der merkwiirdigsten Werke der plastischen Kunst

vom Ende dieser Epoche ist der groBe Brunnen auf dem Hauptplatz zu Klagen-

furt, ein Herkules mit der Keule, in einem groBen langlichen Becken stehend und

die Keule gegen einen riesigen, wohl 7—8 Meter langen Lindwurm schwingend,

der mit grofier Miihe aus einem einzigen Granitblock gehauen ist. Als das Werk
voUendet war, wurde es von dreihundert Knaben, wie die Ghroniken erzahlen

'j,

wie ein Palladium iiber die Villachertorbriicke festlich geschmuckt auf Walzen in

die Stadt gezogen (1634). Von dem prachtigen Eisengitter, das die riesige

Brunnenschale einfaBt, geben wir in Abb. 43 eine Probe.

Neben der Bliite der Kleinkunste und des Kunstgewerbes tritt die Archi-

tektur nur in vereinzelten Leistungen auf. Gleich zu Anfang der Epoche beginnt

sie freilicli mit einer der edelsten Schopfungen, welche die Renaissance auf deutschem

Boden aufzuweisen hat; aber es ist durchaus in Anlage und Durchfuhrung das

Werk italienischer Kunstler und scheint im ganzen Lande vereinzelt geblieben zu

sein. Ich meine das prachtvolle SchloB des Fursten Porzia in Spital an der

1) Interieui-s Ton Kirchen und Kapelleu in (isterreich, Wien 1895, Taf. 18, 19. Ortwein,

Deutsche Renaissance in Osterreich I, Taf. 51— H5.

^) Ortwein a. a. O. Taf. 66—70.
3| Bericht fiber liiese Denkmaler von Dr. K. I.ind in den Jlitt. der Zentr.-Komm. 187-1

p. 138 ff., rait Abhildungpn.
i) Vgl. H. Hermann a. a. 0. 11, 321.
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Drau, nach dem Zeugnis des Wappens am Portal ursprunglich von einem Grafen

Ortenburg erbaut. Es gehort zu den groBten Ubeirascbungen, am Ausgang des

unscheinbaren bedeutungslosen Fleckens ein seiches Prachtwerk edelster freiiich

sildlicher Friihrenaissance zu finden. Das SchloB, im Gharakter italienischer

Stadtpaliiste angelegt, richtet seine nordliche Hauptfront gegen die StraBe und

ist nach Westen und Suden von einem groBen parkartigen Garten umschlossen,

der den Blick in die

herrlichste Aipenland-

schaft mit ihren weit-

hingedehnten, griinen

Matten und den gewal-

tigen Gebirgslinien frei-

gibt. Inmitten dieser

echt deutschen Hoch-

gebirgslandschaft, in der

nianehereinemaierische

mitlelalterliche Burg er-

warten sollle, wird man
doppelt iiberrascht. ei-

nen vollig regelmaBigen

italienischen Palast zu

finden. Nur an seiner

nordwestlichen Ecke der

runde Turm, sowie ein

ahnlicher an der siid-

ostlichen Ecke gegen

den Garten hin, der je-

doch ein s]iaterer Zu-

satz zu sein scheint, ver-

treten nordische Uber-

lieferung. Die Behand-

lung des AuBeren ist iib-

rigens ziemlich einl'acli

und prunklos, selbst an

der Hauptfassade sind

Gliederungen und deko-

rative Formen sparsam

angewendet, die Flilchen durchweg verputzt, nur die architektonischen Glieder,

die Pilaster, sowie die Einfassungen der Fenster und Tiiren aus dem feinen mar-

morartigen Kalkstein der Gegend gebildet. Die Komposition der Fassade ist nach

italienischer Weise vollig symmetrisch, nur mit Ausnahme jenes an der nordwest-

lichen Ecke vorspringenden Turmes: die Fenster im ErdgeschoB wie in den beiden

oberen Stoclvwerken in so weiten Abstanden veiteilt, daB die groBen Mauerfliiclien

sie ungewiihnlich klein erscheinen lassen. Nur iiber dem in der Mitte angebrachten

Hauptportal schlieBen sich die Fenster selbdritt loggienartig mit Balkon zu einer

Gruppe zusammen. Diese Anordnung, welche wir schon am Landhaus zu Graz

fanden, weist vielleicht auf venezianische Vorbilder, doch kommt sie sehr ahnlich

bereits an mehreren Palasten im nicht ailzufernen Trient vor. Insbesondere er-

innert die ganze Fassadenanordnung stark an den Palazzo Rohr daselbst. Kurze

Rahmenpilaster mit feinen Kapitellen geben den einzelnen Stockwerken eine Glie-

derung und an den Ecken eine kraftige Umrahmung. Reicheren Schmuck hat

nur das Portal erhalten, das von kristlichen Ornamenten im Stile der feinsten ober-

12 J

Abb. 43 Von einem Bruiiiiciisitter in Klaeenfurt
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italienischen Fruhrenaissance formlich bedeckt ist. Die einfassenden vorlretenden

Saulen sind in spielender Weis^p nacli tinten i\orbartig ausgebauclit und rnit Flecht-

werk umwuuden. Das Wappen des Erbauers, von iipi)iger Ornaiaentik umgeben,
kriint diesen prik'htigen Portalbau.

Die ubrigen Teile des AuBeren sind ganz scliliclil behandelt. An der west-

lichen Seite tritt nur ein kleiner halbrunder Turm vor; die Siidseite hat dagegen
in der Mitte ein zierliches Portal, das in den Garten fiihrt. Elegante korintliisclie

Pilaster fassen es ein, an den Poslamenten mit Flaclireliefs der Taten des llerkides

geschmiickt. Audi diese Arbeiten, sowie in den Bogenzwickeln die schwebenden
Figuren mit FuUhOrnern verraten die Hand von Kunstlern der lombardiscben

Schule.

Ein spitterer Anjjau ist das gro(5e Portal, das in derber dorischer Riistika

neben der Ostseite des Palastes von auBen den Zugaug zum Garten verniittelt,

von eineni schmalen Pfortcben begleitet. Eine prunkvolle Inschrift nennt Graf

Johann von Ortenburg als seinen Erbauer.

Tritt man durch das Hauptportal ins Innere des Schlosses, so enthiillt sich

erst die ganze Bedeutsamkeit der Anlage. Man befindet sich in einem groBen

von Arkaden unischlossenen Hofe, der den reicbslen PalastboCen Italians wenig

nachgiljt, in der Anlage der Treppe und ihrer Verbindung mit den Bogenballen

dem strengen siidlicben Eindruck ein bochst maleriscbes Motiv einfiigt, so einen

bescbeidenen Tribut an nordiscben Geschmack abstattend. Unsere Abb. 44, nach

einer Photograpbie ausgefiihrt, gibt die nordwestliche Ecke dieses schiinen Hofes.

Frei bebandelte ioniscbe Saulen nehmen im ErdgeschoB die Arkaden auf, wiibrend

korinthisierende kurzstiimmige Stiitzen das Treppenbaus und die oberen Arkailen

tragen. Elegante Balustraden, durcb reiche Pfeiler rbjthmiscb geteilt, dienen

der Treppe wie den oberen Arkadengiingen als Gelilnder. L'berall in den Bogen-

zwickeln, den Pilasteriliichen, den Postamenten und Briistungsfeldern ist zierlicber

Scbmuck in Ranken und Laubwerk, aber

auch in ligiirliclien Reliefs, besonders in

Medallions mit Bruslbiklern, reicblicb an-

gebracbt. Zum hOclisten Wert steigert

sich die Schmuckbehandlung an den zabl-

reichen Turgewanden, die bei den Haupt-

raumen durcbgiingig aus weiBem Marmor
gearbeitet sind. Hier ist solcber Reich-

tum der Erfindung, solclie Scbonheit der

Ausfiihrung, solche Anmut in der Zeich-

nung der Blatter, Blumen und Ranken
wie der reicblicb eingestreuten figiirlicben

GebilJe, daB man an die besten vene-

zianischen Arbeiten erinnert wird.

Die Anordnung der Raume im Haupt-

geschoB (vgl. die Grundrisse Abb. 45) folgt

ebenfalls italieniscber Tradition. Den
Hauptraum bildet der groBe langlicbe

Saal iiber der Eingangshalle des Erd-

geschosses, zu beiden Seiten stoBen an-

dere stattliche Raume an, wahrend die

privaten Wohn- und Scblafgemacber den

westlichen und siidlicben Fliigel, also die

Gartenseite mit den herrlichen Ausblicken

ins Gebirge einnehmen. AUes ist klar und aijU. 44 Hof des schiosses Por/ia zu Spital



72 2. Buch Die Bauwerke XII. Kapitel Steiermark nml Karnten

libersichtlich im Sinne italienischer Palastanlagen. Von der urspriinglichen Aus-

staltung der Raume scheiiit nichts mehr vorhanden zu sein.

Die Entstehung des edlen Baues darf in das vierte Jahrzehnt des 16. Jahr-

hunderts gesetzt warden. Zwar fehlt jede .Tahreszahl, docli deutet alles auf diese

Zeit bin. Eine Bestatigung linden wir in einem der Hauplfront des Sclilosses in

einiger Entfernung gegeniiberliegenden Gebiiude, jetzt Bezirksamt. offenljar

von derselben Herrschaft erbaut. Es ist im ganzen ein geringes Werk, nur an
der einen Ecke durch einen polygonen Erkerturm ausgezeicbnet, im Innern ohne
Bedeutung, merkwiirdigerweise aber durcb ein kostlicbes Portal von weiBem

Halle im Erdgoscholi Erster Stock

Abb. ib Grundrissc (Ics Scblosses Porzia in Spital

Marmor gescbmiickt, von dem man glauben mochte, es babe sicli beim SebloB-

bau als iiberfliissig herausgestellt und hier Verwendung gefunden. tJber dem
Portal sieht man das Wappen das Erbauers nnd die Jahreszabl MDXXXVII. Dies

Nebengebiiude diirfte erst nach dem Hauptbau ausgefiibrt worden sein. Die ar-

cliilektoniscbe Komposition des letzteren klingt darin an, daB in beiden oberen

Gescbossen die Hauptachse iiljer dem Portal durch paarweise gekuppelte Fenster

markiert wird.

DaB jener vornebme Pracbtbau auf seine Umgebung einen gewissen EinfluB

ausiiben muBte, erkennt man deutlich an mehreren Arkadenbiifen, freilich von

sebr geringer Bescbaffenheit, die sich in den besseren Hausern des Ortes belinden.

Mil diesem einzelnen Meisterstiick scbeint die Friihrenaissance in Karnten

zu verstummen. Es kamen audi hier die Zeiien liefer Erregung des religiosen

Lebens. Das ganze Land, den Adel an der Spitze, warf sich der Reformation in

die Arme. Wir haben oben Beispiele davon gegeben, wie iiberall auch hier in

den Stadten der Protestantismus zur Macbt, ja fast zur Alleinherrscbaft gelangt

war. Ohne Zweifel hatle diese geistige Enieuerung umgestaltend auf das ganze

Lebcn gewirkt und auch die Kunst verjiingt. Aljer nacbdem noch der Stattiialter

Jobann Friedricb Hofmann, Freiherr auf Grunbiicbel und Strechau, seit 1578 die

neue Lehre aufs kraftigste gefordert batte, kam mit dem Regierungsantritt des

Fiirstbischofs Ernst von Mangersdorf 1583 die Reaktion zur Herrschaft, und in
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kurzer Frisl wunle auch in Kilrnten Jer Katholizismus niit Gewalt der Waffen
wiederhergesleilt.') Wenn man auch zuerst gegen die Stiinde schonend verfuhr, so

warden doch auch diese endlich gezwungen, kathoUsch zu werden, oder auszuwan-

dem und ihre Outer in Beschlag nehmen zu lassen. Manche zogen, um ihrer i!ber-

zeugung treu zu bleiben, letzteres vor, wie denn zwei Khevenhiller ihr lleimatland

verUelJen und in schwedische Dienste traten. Unter diesen Verhiiltnissen konnte

keine Kunst gedeihen, und wir wundern uns nicht, daB selbst die Landeshanpt-

stadt Klagenfurt in architektoniscber llinsicht einen nichtssagenden Eindruck

macht. Kein emziges Gebaude zeugl hier von hoherer kiinstlerischer Bedeutung.

Auch das Landhaus ist ein spater Bau mit cbarakterloser Fassade. Nur der

Hot" zeigt eine gewisse Stattlichkeit dor Anlage. Er ist hufeisenformig mit zwei

den Vorderbau tlankierenden. nach riickwarts vorspringenden Fliigehi angelegt.

Jeder von ihnen endet in einem hohen Turm mit ojjerer Galerie und Zopfhaube.

Ofifene Arkaden auf toskanischen Saulen von rotem Marmor bilden in dem oberen

Stockwerk eine Galerie, zu welcher in beiden Fliigeln Freitreppen unter ahnhchen

Arkaden hinauffiihren. Der Zugang zu den Trepi)en liegt in den Tiirmen, deren

ErdgeschoB desbalb eine offene Halle auf Pfeilern bildet. So originell und malerisch

diese Anlage ist, so unbedeutend und gering erscheint die Formensprache, in

welcher sie sich ausdriickt. Die Balustrade an der Treppe und der oberen Galerie

zeigt freilich dieselbe italienische Form, wie im SchloB zu Spital, doch ohne feinere

Durchbildung. Der Hauptraum im oberen Stock ist ein groBer Prachtsaal mit

marmornem FuBboden und Kamin, an den Wanden samtliche Wappen des kiirn-

tischen Adels gemalt. An der Decke aber das Freskolnld und die gemalte Aus-

stattung des ,.Kleinen Wappensaales-', dessen Decke tiichtige allegorische Fresken

zeigt, hat laut inschriftlichem Zeugnis Josepli FenUnand Fromiler 1740 ausge-

fiihrt. Von den Gemalden. mit welchen ein Meister Pliiintlial 1580 das Landhaus

schmiickte-i, ist nichts erhalten.

Schwache Versuche, die Sprache der Renaissance zu reden, findet man so-

dann am Rathause. Die Fassade indes ist auch hier durftig, nur das Portal

zeigt die Motive der gleichzeitigen Bauten von Graz. Es ist sogar mit Halbsaulen

eingefaBt, die gem korinthisieren mochten, aber es nicht ganz dazu bringen. Doch

sind die Lowenkopfe an den Postamenten, das Blattwerk in den Bogenzwickeln,

das Rahmenprofil der Pilaster und der Archivolte mit den runden Schilden bei

alter Durltigkeit charakteristische Zeugnisse der Epoche. Im Innern ftihrt ein

gewolbter Flur zu einem quadratischen Hofe, der mit seinen Arkaden einen ganz

italienischen Eindruck macht. Im ErdgeschoB ruhen die Bogen auf weit gestellten

toskanischen Saulen : in den oberen beiden Stockwerken ist eine doppelte Anzahl

von Arkaden durch Anordnung von Saulen in den Interkolumnien erreicht. Aber

die Formen sind auch hier ganz kunstlos, ja rob. Man sieht, wie gering in diesen

Gegenden, sobald man auf italienische Kiinstler verzichten muBte, die selbstUndigen

Leistungen ausfallen. Die mehrfach an Privalhausern, z. B. in der BurgstraBe, vor-

kommenden Arkadenhufe verraten dieselbe Kunstlosigkeit.

AutTallend ist ein vereinzeltes Bruchstiick in einem Privatgarten der St. Veiter

Vorstadt. Es zeigt auf den vier Seiten Taten des Herakles in llachem Relief auf

gekOrntem Grunde. in einer Behandlung, die sich deullich als Werk oberitalienischer

Bildhauer der Fruhrenaissance verriit. Auch die Gesimse gehoren der Renaissance:

noch mehr aber die Reliefnachahmung einer Geliinderdocke an der einen Seite,

wo Herkules seinen Arm um sie legt ; ein Beweis, daB wir es hier mit dem Teil

des Gelanders einer Treppe oder Galerie zu tun haben, wie sie genau in derselben

Form im Schlosse zu Spital vorkommen. Da nun dort am Portal der Gartenseite die

1) Genaueres bei H. Hermann a. a. 0. II, 208 ff.

-) Vgl. Hermann a. a. 0.
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Postamente der Pilaster gleichfalls mit Herkulesdarstellungen in demselben Slile

geschmiickt sind, so dtirfte wohl das Fragment in Klagenfurt urspriinglich zur

Ausstattung jenes Schlosses bestimmt gewesen sein.

Erinnern wir nun noch an den oben bereits erwahnten Brunnen auf dem
Haupt})latz, so ist die sparliche Auslese erschopt't. Eines stattlichen, reich durch-

gefiihrlen Brunnens in Friesach aber batten wir noch Erwabnung zu tun. Ein

achteckiges Becken bildet den Wasserbehalter, an den Flachen mit mythologischen

Reliefs, an den einfassenden Pilastern mit Renaissance-Ornamenten geschmiickt.

Aus der Mitte des Beckens erhelit sich ein mit bartigen Atlanten dekorierter

Pfeiler, der eine schon profilierte Schale Iragt; dann folgt eine zweite, mit spielenden

Putten dekorierte Stiitze, auf der die obere Schale ruht. Diese endlich wird von

einer zierlichen Bronzegruppe bekront. Das Ganze eine opulente Arbeit, die indes

kaum ohne italienischen Beistand hergeslellt worden sein wird.

Tirol und Salzburg

Tirol ist von alien deutschen Landern vielleicht dasjenige, das von jeher in

nachster und lebendigster Verbindung mit Italien gestanden hat. Hier ist das

deutsche Volkstum iiber den hochsten Kamm der Gebirge wie ein Keil weit

siidwiirts ins Welsche vorgedrungen. Einer der lebhaftesten Handelsziige ging

seit alien Zeiten iiber die tirolischen Gebirgspiisse, namentlich den Brenner, nach

dem Siiden, um dem deutschen Binnenlande die Verbindung mit Venedig und da-

durch den ganzen Handelsverkehr mit derLevante zu vermitteln. Im kiinstlerischen

Leben hat sich durch diese Verhiiltnisse ein Hin- und Herwogen des deutschen

und des italienischen Einflusses herausgebildet. Jenseits des Brenners kann man
diesem interessanten Prozesse auf Schritt und Tritt nachgehen. Wie mannigfach

sind in Brixen und Bozen die italienischen Motive mit den deutschen gekreuzt!

Genau so, wie in der Natur deutsche Bergformen und deutsche Ptlanzenwelt sich

mit siidlichen zu hohem Reize mischen. Erst in Trient hat dann Italien vollig

den Sieg davongetragen, und Land und Leute, Sprache und Gesittung, Kunst und
Kultur gestalten sich vollig im Sinne des Siidens.

Der ()rt, wo jene Kreuzung und Mischung der beiden Kulturen am leb-

haftesten zutage tritt, ist Bozen. Unverkennbar spriclit sich dies in dem monu-

mentalen Hauptbau der Stadt noch am Ende des Mittelalters aus. Die Pfarr-

kirche zeigt schon in dem groBen lastenden Dach, das die drei gleich hohen

Schiffe, offenbar nach dem Vorbilde von Sankt Stephan in Wien, bedeckt, noch

mehr aber in der durchbrochenen Spitze ihres Glockenturmes die deutsche

Art; ebenso ist der polygene Chor mit dem Umgang ein nordischer Gedanke.

Aber die isolierte Stellung des Turmes, die breite Form jenes Umganges, dem-
jenigen am Dome zu Mailand nicht unahnlich, noch mehr das Hauptportal mit

dem Vorbau auf marmornen LOwen, im Innern ferner die weite quadratische

Stellung der Pfeiler und die dem Romanischen verwandle Bildung der Stiitzen

sowie der Gewolbgurle, das alles sind Umgestaltungen in italienischem Sinn.

Kein Wunder, daB hier die ausgebildete Renaissance sehr zeitig, und zwar in

der Richtung venezianischer Kunst auftritt. Dies geschieht an dem schonen

Marmorepitaph des Ambrosius Wirsung vom Jahre 1513, welches man auBen an

der Xordseite der Kirche sieht. Der knieende Verstorbene, der durch die Madonna
dem mit Dornenkrone und Rute dastehenden Et loser enipfohlen wird, dariiber

im Bogenfelde der segnende (iottvater, ist nach Komposition und Formgebung
ein in Stein iijjersetzter Giovanni Bellini. Ist hier ohne Zweifel die Hand eines

italienischen Meisters zu erkennen, so zeigen dagegen die Flachreliefs der Tiir-

fliigel des llau p
t

p

ortals vom Jahre 1521 in iliren schweren Formen wahr-
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scheinlich die Hand eines deutschen Bildschnitzers, der in Italien die Renaissance
kennen gelernt hatte.

Der Privatbau der Stadt bietet nichts Hervorragendes; aber die Anlage
der Hiluser ist im allgemeinen beachtenswert, weil man derselben Zwiscbenstufe
zwischen nordischer und siidlicher Silte begegnet. Die hiiufig angebrachten
vieleckigen Erlier, einfach oder doppelt die Fassade belebend oder an den Ecken
hervortretend, sind deutsch, die tiberhangenden Daclier geboren den Alpen; wie
aber das Klima in dem eng umscblossenen Bergkessel schon siidlich ist, so reden
die schmalen StraBen, die Arkadenreihen, von italienischem Brauche. Vorzuglicb

charakteristiscb sind die engen, vollig gewolbten Flure und die schmalen Licht-

hofe, in welchen die steinerne Treppe angelegt ist. In den stattlicheren Hiiusern

bilden sich diese Lichthofe zu groBen, reich erleuchteten IJallen aus, an deren

Umfassungswiinden die steinernen Treppen freitragend emporgefuhrt sind. Nach
auBen markieren sich diese Miitelpunkte der Hausanlage durch hohe Dachhauben,
die das unmittelbare Aufprallen der Sonne aufhalten und doch durch groBe Seiten-

fenster Licht und Luft zur Geniige einlassen. Eines der staltlichsten Beispiele

bietet der Gasthof zur Kaiserkrone. Die Anlage ist in der Tat aus den ortliclien

Icliniatischen Verhiiltnissen mit Notwendigkeit hervorgegangen.

Zeigt Bozen in seinen beiebten engen Gassen und dicht gedrangten Ilausern

die Handelsstadt, so priigt sich die geistliche Residenz in dem stillen, von Klostern

und Ivirchen erftillten Brixen aus. Der Privatbau ist im ganzen ohne feinere

Durchbildung. An der hohen Fassade vertreten die haufig vorkonimenden poly-

gonen Erker deutsche Sitte; aber die uberhiingenden Dacher, die Balkone vor

den Fenstern und mehr noch die vielfacli angewendeten steil aufsteigenden Zinnen-

kronungen — an die kastellartigen Adelspalaste Bolognas und anderer italienischer

Stadte erinnernd — gehoren dem Suden. Vielfach mussen auch Malereien, eben-

falls nach dem Vorbilde der benachbarten Stadte Oberitaliens, urspriinglich die

Fassaden belebt haben. Ein hiibsches Beispiel vom .Tahre 1642, graue dekoralive

Fresken, Putti mit Girlanden, musizierende Kinder, Feslons mit lustig flatternden

Btindern, sieht man an einem Hause auf dem linken FluBufer bei der Briicke.

Auch die Schmiedekunst hat sich in den Eisengittern der Balkone mannigfach

erprobt. Kiinstlerisch durchgebildet findet man den Typus dieses Privatbaues an

einem stattlichen, der Nordseite der Pfarrkirche gegentiberliegenden Privathaus

(Abb. 4()). Die verputzten Fliichen zeigen mehrfach Spuren grauer dekorativer

Malereien, Fruchtschniire mit llatternden Bandern. Mit ihnen mu6 der rote .Stein

der Pfeiler, Gesimse und Fenstereinfassungen trefiflich kontrastiert haben. Im
Innern bildet sich ein groBer Flur, dessen Kreuzgewolbe auf mittelalterlichen

Saulen mit schlanken Blattkapitellen ruhen. Von bier steigt die ebenfalls gewolbte

steinerne Treppe mit krilftiger Balustrade empor. Neben ihr bleiljt ein schmaler

Gang frei, der zu dem uberaus engen Hofe fiihrt, dieser auf der einen Seite

durch eine vorgekragte Galerie, die oben von rohen Saulen aufgenommen wird,

noch mehr eingeengt. Es ist die Anlage, welche fast tiberall hier wiederkehrt.

Der geistliche Charakter der bischoflichen Residenz spricht sich vor allem

in den zahlreichen Kirchen aus. Der Dom mit seinem Zubehiir bildet ein ganzes

Konglomerat kirchlicher Gebiiude, kiinstlerisch nicht eben erheblich, fiir unsere

Betrachtung ohne Wert. Doch mag daran erinnert werden, daB der uberaus reiche

Freskenschmuck der romanischen Kreuzgange wieder auf siidliche Einfliisse deutet.

Die Architeklur dagegen scheint hier in keiner Epoche hohere kiinsllerisclie Durch-

bildung erfahren zu haben. Dies gilt auch von dem stattlichsten Gebiiude, dem
stidwestlich vom Dom liegenden Bischoflichen Palast. Es ist ein groBes

Viereck, von einem tiefen breiten Graben umzogen, an der siidOstlichen und siid-

westlichen Ecke turmartig erhiiht. Im Innern gruppiert sich das Ganze um einen
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milchtigen Arkadenliof,

desseii Pfeiler und Bogen
ohne feinere Ausliildung

doch durch diestattliclien

Verhiiltnisse imponierend

wirken. Dazu kommt
noch in den Nischen

der breiten Pfeiler der

Schmuck zahlreicher Sta-

lueu von Kaisern, liittern

und Bischofen in beweg-

ter Haltung, stark an die

Standbilder der Innsbruk-

ker Ilofkirche erinnernd,

aber nicht in Metall, son-

dern in treff licher Terra-

kotta ausgefuhrt. Die

Zeit der Entstehung wird

d urcb die Jahreszahl 1 G45,

die man in einer Platte

des FuBbodens best, l)e-

zeichnet. Die Sluck-

dekoration des hinteren

Fliigels aber und der dort

aufgesetzte kleine Turm,
sowie das Portal daselbst

wird durch die .fahres-

zahl 1707 einer spateren

Zeit zugewiesen.

DerTypus derStadt-

luiuser erscbeint in ma-
leriscber Umbildung und

land licher Vereinfacbung

in den Dorfern und auf

dem Lande: sicber waren

diese reizvoUen Land-

biiuser auch einst reich

mit Malerei gescbmiickt,

wie sie nocb gar hiiufig

pracbtige Eisengitter be-

sitzen ; das wimderbtib-

sche Ilaus zu Br ixl egg
(Abb. 47) besaB gewiB

frilher eine Bemalung,

wie sie — leider gar vereinzelt — noch das pracbtige Gastbaus zu Otz bewahrt

hat ("Abb. 48), in seiner Art ein Musterbeispiel landlicber Kunstliebe. Aucb das

Amthaus zu Wenns prangt nocb mit solcbera Schmuck, wie er einst die ganzen
Stiidte und Durfer Tirols zu farbigen Pracbtbildern gestaltet baben mu6.

Diesseits des Brenners ist Innsbruck schon friib der Sitz eines regen

kiinstleriscben Lebens und ein Ausgangspunkt der Renaissance gewesen. Wie
Kaiser Maximilian I. durch seine kiinstleriscben I'nternebmungen, vor allem durch

sein Grabmal und die damil zusammenhangenden Werke die Kunst gefordert liat,

Alib. 4f) Wuhnluuis zu Brixeii
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Abb. 47 \Vohnhaus zu Brixleg

ist anderwarts er-

ortert. Seine Gie-

Berei inMiililau hat

Werke von holier

technischer Voll-

endunggeschafifen

;

seine Harnisch-

macher waren weit-

hin beruhmt, so

daB sie selbst an

den prachtlieben-

den franziisischen

Hof berufen war-

den. Wie friih hier

die Renaissance zur

Aufnahme kam, er-

kennt man auch

an der Altartafel

Meister Sdiastidii

Sclteeh, die aus

der SchloBkapelie

von Annaberg im
Vintschgau in das

Museum von Innsbruck gelangt ist.i)

Die Architektur der Epoche hat zunachst in der Franziskaner- oder
Hofkirche ein wurdiges Gehiiuse fur das Grabdenkmal des kunstliebenden
Kaisers geschaft'en. Laut der Bauinschrift von MaximiUan gegriindet, wurde sie

von Ferdinand I. errichtet und von Leopold I. weiter ausgeschmiickt (Abb. 49).

Schlanke Saulen einer reich verzierten ionischen Ordnung mit ornamentiertem
Hals tragen kiilin und leicht die hohen Gewolbe der drei Schiffe. Die Struktur
deutet auf die Zeit Ferdinands I., nur die harocken Stuckornamente der Gewolbe

samt anderen ahn-

lichen Dekoratio-

nen gehoren der

spiiteren Zeit. Eine

treffliche Arbeit

aus der Zeit uni

1580 sind die Gho r-

stiihle, die mit

ihren kannelierten

korinthischen Pi-

lastern, den elegant

geformten Konso-

len,aufwelchendie

Baldachine ruhen,

und der iibrigen

.\bli. 4.S Altcs Gasthaus zu Otz

1) tiber alles dies

liabeii (He archivali-

schenForschungciiDr.

S c h o n h e ! r s um-
fassende Aufschliisse

gebracht.
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Gliederung die Formen einer edlen Hochrenaissance mit strengem AusscbluB aller

barocken Elemente zeigen. Aus derselben Zeit, datiert 1577, stammt die Uhr,
ebenfalls eine gate Schnitzarbeit in reiner und schlichter Formgebung, sowie die

F tirs tenl oggia linlvs im Chor, ebenfalls eine tUchtige Holzarbeit, doch schon

mit etwas mehr barocken Elementen in den Gliederungen und Fiillungen. Ein-

facber dagegen ist die in die Loggia fiihrende Tiir vom Jahre 1568, mit dori-

scben Pilastern eingefaBt, aber mit etwas barocker Kronung. Das Innere der

Ttlr, sowie die samtlichen Wande der Fiirstenempore sind mit Intarsien des edel-

sten Stiles bedeckt, die mit ihren berrlicben Blumenranken meisterhaft in far-

bigen Holzern ausgefiihrt sind. Diese prachtvolle Dekoration setzt sich sogar

an den verborgensten Feldern unter den Kniebiinken, ja selbst im FuBboden fort,

wie auch der Plafond mit ihr bedeckt ist.') In der Mitte der groBen Wandfelder

sind ovale Olbilder aus der Geschichte Ghristi, im Stil der raffaelisclien Schule

fein ausgefClhrt, eingelassen. Die schonen Tischlerarlieiten stammen in der

Hauptsache von Konrad Gottlieb in Innsbruck. Das kleine Oratorium, welches

hier im GbergeschoB anstoBt, zeigt eine spatere, aber immer noch wiirdevolle

Dekoration im Barockstil. Kebrt man in den Chor der Kirche zuriick, so ist

dort die Or gel noch als ein Werk edler und strenger Renaissance anzufuhren.

Audi die beiden schon aufgebauteu, auf Delphinen ruhenden und mit Akan-

Ihuslaub geschmiickten Bronzekandelaber sind als gediegene Werke der besten

Zeit zu nennen. Zum Schonsten seiner Art muB man das prachtvolle, reich

vergoldete, in Blumen und Figuren auslaufende Eisengitter rechnen, welches

das beriihmte Denkmal des Kaisers umgibt. Nicht minder wertvoU ist das ahn-

lich behandelte Gitter an der zur .silbernen Kapelle fiihrenden Treppe. Am Denk-

mal selbst fallen die schwarzen Marmorpilaster mit eleganten frei im Stil der

Friihrenaissance gebildeten Volutenkapitellen und Rahmenschaften auf. Die In-

schriftschilde zeigen Einfassungen von aufgeroUten Voluten und anderen Formen

der flandrischen Renaissance der Schule des Cornelius Floris. Das schone Portal

der Kirche mit seiner auf Saulen ruhenden Vorhalle tragi das Gepriige der ita-

lienischen Friihrenaissance.'-) Der links anstoBende Kreuzgang mit seinen

schlichten dorisierenden Pfeilern von rotem Marmor, den Wandpilastern und meh-

reren einfach behandelten Portalen gehort der ausgebildeten Renaissance an.

Erhebliclie Schopfungen der Renaissance besitzt im iibrigen die Stadt nicht.

Ein origineller, doch anspruchsloser Bau ist indes das Schulhaus in der Ball-

gasse, hesonders wegen seines kleinen quadratischen Hofes, der nach italienischer

Weise in vier Stockwerken mit Arkaden auf dorischen, toskanischen, ionischen

und korinthischen Saulen, alles sehr einfach in Holz ausgefiihrt, geschmiickt ist,

wobei die originell ausgeschnittenen Geliinder durch ein Flechtwerk von eisernen

Bandern verbunden sind. Ein kleiner Brunnen und der offene Treppenaufgang er-

hoben noch das Malerische der hiibschen Anlage. Ein anziehendes Beispiel des Uber-

ganges von Gotik zur Renaissance bietet ein Hausportal in der Inngasse, das

zwar eine in gotischer Weise aus durchschneidenden Staben geformte Einfassung

hat, aber von schmachtigen Renaissancesiiulchen mit biibschen Kajiitellen ein-

gerahmt wird, dariiber ein Fries mit zwei abenteuerlichen Delphinen, die in

Weinranken endigen. An einem anderen Hause Nr. 2 in der Inngasse, vom
Jahre 1572, siebt man trotz dieses spiiten Datums neben Renaissancepilastern

gotische MaB werke; dazu einen polygonen und einen breiteren geraden Eiker, deren

Innsbruck noch manche aufweist. Zwei polygone Erker besitzt auch das statt-

liche Haus am oberen Stadtplatz, welches ehemals ein fCirstlich Auerspergisches

Palais war. Es hat spitzbogige Arkaden mit spatgotischen MaBwerken, auch die

1) Aufnalimen dieser Arbeiten bei Ortweln a. a. 0. Abt. IV, Bl. 32— 47.

2) Abgeb. bei v. Bezold, Die Bauk. der Eenaiss. in Deutschland, Fig. 14.



Abb. 49 Innores der FraiiEiskaiiev-Hofkirche 7.a ImislirucU

(Nach: Fritscli, Dcnknialcr deutscber Rcnaissaiico)
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Ftillungen unter den Fenstern sind ebensolche. Aljer die kleinen, aus rotem

Marmor gearbeiteten, jedoch mit Tiinche iibersclimierten Wappen an der untersten

Fensterbank sind von hiibschen Renaissancerahmen mit Pilastern eingefaBt.

Reicher und in ahnlicher Stilmischung ebendort das Katzungsche Ilaus, ebenfalls

mit pol3'gonem turmartigen Erker geschmiickt, in den Fensterfiillungen mit pracht-

vollen, den besten Stil der Renaissance atmenden Reliefs von Turnierszenen leben-

digster Art dekoriert, wabrend in den oberen Feldern wieder spatgotisches MaB-

werk auftritt.

AUe diese dem I'bergang angehorenden Bauten werden etwa den vierziger

Jahren des 16. Jahrhunderts angehoren; es findet sich das Datum 1541 an dem
Hause der Pfarrgasse Nr. 4 mit dem kleinen polygonen Erker auf gotisch pro-

filiertem Kragstein und den biilischen Wappen im reizendsten Stil der Renaissance

an den Fensterbriistungen. Dabel die Inschrift: „Sapienter illi cogitant qui tem-

poribus secundis casus adversos reformidant." In diesem Hause findet sich ein

eiserner Ofen aus derselben Zeit, an beiden Seiten mit einer weiblichen Figur

in reich ornamentierter Nische geschmiickt, das Ganze lebendig gegliedert und

mit fein gezeichnetem Laubwerk ausgestattet, eine tiichtige Arbeit. — Von kunst-

voUen Schlosser- und Schmiedewerken sieht man in der Stadt noch manches an-

ziehende Beispiel. Am Goldnen Adler ein schones Schild mit Blumen und Ranken

vom Jahre 1632; ahnliche treffhche Gasthausschilder am Baren und am Wilden

Mann in der InnstraBe, am Roten Adler in der Seilergasse, noch schoner und

vielleicht etwas friiher am Goldnen Lowen ebenda, auch am WeiBen RoB in der

Ballgasse, hier jedoch spater und weniger organisch entwickelt. — Zu erwahnen

ist endlich auch als tuchtiges Renaissancewerk das Epitaph des trefflichen Erz-

gieBers Gregor Loffler (f 1565) in der Kirche zu Hotting, der jenseits des Inn

gelegenen Vorstadt Innsbrucks, zierlich und fein. Mancherlei hiibsche Turm-
gestaltungen erhohen den Reiz des stiidtischen Bildes. So der Feuerturm an der

HauptstraBe (Abb. 50).

An diese Zeit knlipft sich eine weitere hochst tatige Periode des Ubergangs

zum Barock. Das Postgebaude mit seinen ungemein grotesken, hochorigi-

nellen Masken im Hauptgesims ist ein reich ausgepragter Bau der Art. Dasselbe

gilt von dem Landschaftshaus, das mit den gewaltigen elefantenmiifiigen

verjungten Pilastern am Portal, iiber den sich der Balkon aufbaut, eine imjiosante

Wirkung macht. Prachtvoll ist auch der Hof mit der groBartig angelegten Treppe,

eine edit italienische Anlage. Endlich weist das am Inn gelegene Landes-
gericht im Hauptgesims eine Reihe von Masken, die an grotesker Phantastik

diejenigen des Postgebaudes noch iibertreffen.

Reichere Spuren der Kunstpflege dieser Zeit bewahrt die beriihmte Burg
Am bras, die so herrlich von ihrer Felsenhohe auf das groBartige Gebirgstal

niederschaut. Als Kaiser Ferdinand I. 1563 langere Zeit in Innsbruck verweilte,

schenkte er wahrscheinlich damals seinem gleichnamigen Sohne SchloB und Herr-

schaft Ambras, welche dieser dann im folgenden Jahre seiner geliebten Gattin

Philippine Welser iibertrug.') Das waren die goldenen Tage der Burg. Damals
wurde sie aus einer mittelalterlichen Veste zu einem glanzenden Furstensilze um-
geschaffen und sah jene herrlichen Sammlungen in ihren Raumen entstehen und
sich mehren, von denen jetzt nach ihrer tlbertragung in die Hauptstadt des

Reiches nur noch geringe Uberbleibsel an urspriinglicher Stelle zeugen. Der

architektonische Gharakter der vorhandenen Gebiiude beweist, daB damals eine

durchgreifende Umgestaltung vorgenommen wurde. Schon im UnterschloB zeigt

der Hof Arkaden auf toskanischen Saulen, welche dieser Zeit angehoren. Im

1) Buchholtz, Ferdiii. 1. lid. VIII. S. 725.
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Burghofe (Abb. 51) wird, stall einer rei-

cheren architektonischen Ausljildung,

durch grau in grau gemalle Fresken ein

heiteres Bild cnlfallet. Ihiten sieht man
fassettierte Quadern, oben gemalle Ni-

schen mil Figuren von Tugenden, dann

den Triumph des Reichlums, Judilhs Sieg

iiiier llolot'ernes, sowie die Szene aus den

Gesla Romanorum, wo die Suhne nacli

der Leiche des Vaters schieBen. Die Ai-

beiten sind von mittlerem Wert, aber von

guler Gesamtwirkung. Von den inneren

Riiumen ist die Kapelie noch gotisch mil

SterngewiUbe, die Empore fiir die Herr-

schaft auf stiimmiger Millelsaule ruhend,

die Apsis achteckig; das Ganze ist re-

noviert. Die alte Orgel zeigt prachlig

eingelegte Arljeil und Malereien. Gegen-

tiber der Kapelle liegt das Bad mit einem

hiibschen Vorzimmer, dessen reich proti-

lierte Decke gleich dem untern Teil der

Wande aus Holzgetafel besteht. Die

oberen Wandflachen waren mit arg zer-

storlen Fresken gesclmiiickt, welche hei-

tere Badeszenen enthielten. IJber der Tiir

die Jahreszahl 1567, die wohl fiir die

ganze Ausstallung maBgebend ist.

Im HochschloB sind sowohl im ersten

wie im zweilen Slock die Zimmer groBen-

teils noch mil ihrem Tilfelwerk an den

Decken und mehrt'ach an den Wiinden

versehen. Diese Arbeiten sind in jeder

Hinsicht vorlrefflicli gezeichnet und aus-

get'iihrt, doch meist von einer gewissen

zurlicklialtenden Nolilesse (Abb. 52). Ein

Sclilafzimmer zeigt eine ungemein reich-

gesehnilzle und eingelegte Decke. Auch
der Speisesaal hat eine durch ihre per-

spektivische Einleilung interessante Ver-

tiifelung. Von der Ausslatlung sind

manche liichlig gearbeitete Schranke,

Schreiblische, Kunstschreine, Schmuck-
kasten u. dgl. erhalten; manches aber ist

auch erst neuerdings dazugefiigt worden.

Wichlig isl eine ganze Reihe alter gla-

sierter Ofen, zum Teil mil plastischem

Schmuck, von groBem Reichtum, durch-

weg indes schon in den derben Formen
des 17. Jahrhunderts ausgefuhrt. Auch
ein guBeiserner Ol'en derselben Zeil mil

biblischen Reliet'darstellungen ist erhal-

ten. Diese Arbeiten, die wohl sicher im
Liibke-Haupt

, Renaissance in Dcutsclilanil

Abb. 50 Sladt- oiler Feuerturra zu Innsbr

II 3. Aufl. 6

uck
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Lande entstanden siiul. zeugen von der langandauernden Bllite des hiesigen

Kunsthandwerks.

Beriihmt ist vor allem aber der riesige 1571 fertiggestellte ..spanische Saal"

(Abb. 53), der zu ebener Erde unten an das SchloB vorgebaut ist, ein Raum von

fast 45 auf 10 Meter Lange und Breite; ihn bedeckt der gewaltigste Ilolzplafond

mit reichen Kassettenfeldern, schon eingelegt, eine Glanzarbeit der deutsclien

Renaissance. Die weiBen Wande mit ihrer langen Fensterreibe sind prachtig mit

Abli. 51 ScliloB Ambras AuBeres mit siianischem Saal

Grotesken bemalt und enthulten in langen I'.eiben Portriits aus dam Herrscher-

liause, sind dazu mit Jagdemblemen, insbesondere Geweihen, geschmiickt. Dieser

Festraum dart als einer der maBgebenden in den deutschen Landen bezeichnet

werden; ein Prachtwerk und eine gliinzende Leistung deutscher Kunst nahe an

den Grenzen deutschen Wesens. Holzdecke und Tiiren von Koiirad Gottfried,

Hoftischler in Innsbruck.

Von den zahlreicben Schlossern des Landes ') ist manches zerstort, das

meiste iibrigens in Anlage und Ausfiihrung mittelalterlich. Charakteristisch ist

bei diesen Werken von jeher die hohe Vorliebe fiir Freskodekoration. So in um-
fassendster Weise die beriihmten Wandgemillde auf Schloli Runkelstein bei

1) Manche wertvoUo Notizon in zwei Aufslitzen tier Huil. zur AUg. Ztg. 1868, Nr. 305 u. 331.
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Bozen, ferner im Schlosse Reifenstein bei Sterzing, im Schlosse Brack bei

Lienz, im Reiitamtsgebaude zu Meran usw. Aus der Zeit der Renaissance eiit-

Abb. 52 Tiifelung ans Schloli Ambras

hielten SchloB Mayenburg bei Vollau, die Cliurburg (Vintschgau\ SchloB Cles,

Valerio u. a. mythologische, allegorische unJ historische Darstellungen. Reich

ausgestattet und rait wertvollen Schatzen des Altertums geschmuckt ist SchloB

Tratzbei-LT, durch seinen kunstsinnigen Besitzer wurdig hergestellt i^Abb. 54).



Abli. uj Siiaiiisulier Saal aus Selilolj Amljras

Abb. o4 Ziiiimi'i- aus SclilolS TratzbcrR



Abb. 55 Saal mit Erker aus SchloB Velthurns

Abb. oG Fiirstensaal aus Schlofi Veltluinis



86 2. Bnch Die Bauwerke XII. Kapitel Tirol und Salzburg

Ein vollig erhaltenes reiz voiles Werk der Renaissance ist Schlofi Velthurns bei

Brixen, das von 1580—87 vom Fiirstbischof Freiherrn von Spaur als Somnier-

residenz erbaut wurde. Wir sind iiber die Verfertiger der kostlichen Ausstattung

(Abb. 55 und 56) auBerordentlich gut unterrichtet : der kunstreiche Meister der

meisten Holzarbeiten war Hini>! Sjiiiieidcr aus Meran ; der \\ underbar scbone Ofen

des Furstensaales stammt von Faiil Pielschdorfer in Bozen (1583i, die grunen

l)fen von PunJ BriKj-

<lir in Brixen. Die

Schnitzarbeiten fer-

tigle Thomas Earth

aus Bruneck. Auch
die Schlosser, die die

feinen Beschlage der

Tiiren lieferten, wer-

den genannl ; nicbt

nur drei in Brixen,

sondern selbst einer

in Augsburg warden
damit betraut.

Das einfache .\u-

Bere des Haupt- wie

Nebenhauses hat eine

liescheidene Gliede-

rung durch dreiseitige

Erker; diePutztliichen

um die Fenster und

an den Ecken aber

waren mil reizvoller

buntfarbiger Kartu-

schemalerei gefuUt,

deren Spuren noch

iiberall zu sehen sind,

und die von der Kunst

der treff lichen Meister

HansVogler undDaniel

Solbach in Brixen eine

sehr vorteilhalie Vor-

stellung geben.M Die

prachtigenTiifelungen

des Furstensaales gehoren zu den allerschonsten in Deutschland, wie kaum minder

die der kleinen Sale und Zimmer, die sich in den beiden oberen Stockwerken

liber dem einfachen gewiilbten ErdgeschoB verteilen. (_)berhal]j der Tafelungen

sind iiberall zierliche Freskobilder statt Tapeten angebracht, so im Furstensaal

die der sieben baulicben Weltwunder. PrachtvoUe Portale mit Sauleneinfassungen

und reichen Aufsatzen Itihren in die Nebenrilume; reiche Kassettendecken mit

vergoldeten Profilen bedecken die Raume; herrlicbe Ofen schmiicken, ein drei-

seitiger reizender Erker in zwei Stockwerken erweilert sie. So einfach und land-

lich bescheiden das AuBere erscheint, so delikat und anmulig ist das Innere, das

audi einer schon eingeleglen Tiifelung in der Kapelle nichl entbehrt."!

1) Ortwein, Ren. in Osterreioh, Abt. IV, Taf. 1— 30.

-) Malerisclie Innenriiunic in (i.stori-eicli, Wicn 1891, Taf. 8— 10, 15— IS. Sclilofi Velthurns

nnd aeino Schatze, Berlin, Hi Taf.

.^bb, 57 Hot ^ciii Si'liluli ivaliii'aini hvi Kaltrru
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Presken nnd Sgraffiten aiiBen und innen sind iiberall im Laiide nocli in

zahlreichen Resten voihanden. I'nter vielen anderen ist SchloB I'lhrenburg
unterhalb Brunecken ein Beispiel reicher Sgraffitodekoralion. Endlich hat das

kleine SophienscliloBchen zu Aufhofen bei IJruneck im Innern wohlerhaltene

Tafelungeu und Decken, sowie einen praclitvoll dekorierten, bunt glasierten i )fen

vom Jahre l(Jl;}. An einer der reich durchgebildeten Turen des Hauptzimmers
liest man die Jahreszabl 1(109.')

Abb. 58 Saal aus SchloU K;iiii]iaiiH bei Kalteni

Noch zu nennen sind auBer vielen SchloB Swan burg bei Nals, mil

reizenden Bogenhallen und Treppen seiner Hofe, SchlolS Kampann bei Kaltern

(Abb. 57 und 58), sine geschlossene Masse niit schriig geslellten Erkern an der

Ecke und feinem Arkaden- und Siiulenhof; SchloB Gles, hochragende Burg im
Val di Xon, mit prachtvollen Innenraumen; SchloB Enn, ein auBen wie innen

hochmalerischer Bau, und so viele andere noch; Ghurburg (Abb. 59 und 60)

im Vintschgau usw. Zu erwahnen bleibt die oftenbar einst allgemein verbreitete

Bemalung des AuBeren, meist in Fensterumrahmungen und Eckquaderimgen
bestehend; aber auch ornamentale Friese, figiirliche Malereien zwischen den

Fenstern und anderes ist haufig. Hierl'iir seien gonannt : SchloB Finster-
berg (Vintschgau), die Fischburg (Grodner Tal), (.lies im Val di Non. Zin-

nenburg in Eppan usw. — Auch Halien, Korridore, Gewolbe und alle irgend

dafur nutzbaren Flachen nehmen an der Bemalung teil, so in SchloB Anger,
Dornsberg.

1) Vgl. den Aufsatz von K. Freiherrn v. Czoernig in den Mitteil. der k. k. Zentr.-Komm.
1878 S. 43 if., mit guten Abbildiingen zweier Tiiren. des Plafonds und des Ofens.
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SchloB Trostljurg bei Weidbruck enthalt einen der allerreichst ge-

schmiickteii Sale der Renaissance, der im Charakter seiner schonen Dekoration

etwas an das Mausoleum zu Seckau gemahnt. Ein iirachtiger Molzplafimd deckt

ihn.i) Die Wande sind mil weiBer Stuekarchitektur, mil schlanken Siiulclien und

Nischen auf das uppigste bekleidet, die Turen auf das starkste belont. Lebens-

groBe Rittergestalten lullen die Nischen, allegorische und mythologische Figuren

beleben die oberen Teile. Der Gesamtcharakter der Architektur wie das Einzelne

Alib. fi',! Kafiolk'iiKiiiniier aiis Srlili.ll i'liurl)uvg

deuten auf deutsche Kunstler, klingen Ofters selbst etwas ans Niederlandische an.

— Der malerische trotzige Burgbau, da wo sich Eisack- und Grodener Tal ver-

einigen, stolz und hoch gelegen, ist im 16. Jabrhundert durch die Grafen Wolken-

stein erbeblich verschOnert und bereicherl worden.

An InuenriUimen mil schoner innerer Holzausstattung, insbesondere der

Friihrenaissance ist uberhaupt im Lande kein Mangel. Es sei da z. B. auf eine

solche in St. Michael (Eppani hingewiesen'-), das auch im malerischen Privat-

bau des 16. Jahrhunderts hochst reizvolle Werke aufzuweisen hat (Abb. 61).

Kauni eiiie andere Stadt diesseils der Alpen gibt sich so beslimnit und

machtvoll als geistliche Residenz zu erkennen, wie Salzburg. Zugleich machen

die hohen Hauser mit ihren kahlen Fassaden, den ilachen oder vvenig geneigten

1) Malerische InnenriUiuio Taf. 'iO.

•i) Dasolbst Taf. 19.
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Dclchern, die engen StraBen, die weiten Platze mit ihren ijonipliaften Brunnen
und Monunienten einen so vollig siidliclien Eindruck, als sei ein Stiick llalien in

Deutschland zur Erde gefallen. Alle Kunstubung ist liier von jeher eine geistliche

gewesen. Von der Taligkeit im friihen Mittelalter zeugen nocli trot/, manclier

Zerstorungen die Kreuzgange auf dem Nonnberge mit ibren Wandgenialden, die

Kircben zu St. Peter und zu den Franziskanern. Die Gotik dagegen hat auBer dem
prachtigen Scblosse H oil en-

sal z burg bier keine erbeb-

licbe Bliite gelrieben; docb

gebort dieses zu den ein-

drucksvoUstenBauwerken sei-

ner Art. Der gewaltige Bau,

mit riesigen borizontalen

Massen auf seinem Felsklotz

Stadl und Landscbaft in gran-

diosester Weise weithin be-

herrschend, gebiirt sicber zu

den slolzesten Residenzen

jener Zeit, und Furstbischof

Leonbard, der sie von 14iiii

bis 1515 in ibrer beutigen

Gestalt erricblete, erscheint

uns als ein echter Renaissance-

fiirst, obzwar die gesamte

kunstleriscbe Gestaltung und

Ausstattung des Scblosses

noch in iippigster Spatgotik

gehalten ist. Aber die weiten

Hallen und riesigen Treiii)en,

die breiten und bohen Sale

mit ibrer pracbtvoUen ge-

scbnitzten Ausstattung an

Wanden und Decken atmen

trotz ibrer gotischen Formen-

fiille wahren Renaissance-

geist, zeigen eine Raumkunst
und Schonheit, die dem Mittel-

alter fremd war.

Ein groBartiges Unter-

nelimen der wirklicben Re-

naissancezeit bleibt vor allem

dem aber der Bau des Doms
und seiner Umgebung, der Residenz nebst dem Platze, der dem Dom als Vor-

hof dient. Die nacb dem Brande von 1598 zuerst nacb den Angaben Scamozzis.

dann nach dem Plane des Saldino Sohiri erstandene wuchtige Katbedrale gebort

in Aufbau und Ausstattung zu den kraftvoUsten Leistungen des italioniscben

Kircbenbaus, wenn audi in der Anlage die mittelalterliche Gestaltung ilires Vor-

gangers nocb durcbleucbtet. Der machtige Ernst des gescblossenen .AuBeren.

die wirkungsvoll durcbgefubrte Ausgestaltung des Inneren in reicher farbiger

Stukkatur sprecben noch von echter Renaissancegesinnung; man kann das Ganze

kaum irgendwie bereits barock nennen. Mit dem Bau der nordlich gelegenen

Residenz und den sudlicb gelegenen Vorbauten des Petersklosters zusammen ist

Abli. &I Tiii- lies KaiicUtinziiiimers aus Sohloli Churburg
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die zweitiirmige Westfront des Doms zu einer Platzanlage zusammengeschmolzen,

ill den Zwischenraumen und an der Westseite durch Saulenhallen ausgefullt, die

diesseits der Alpen ihresgleichen nicht findet. Allerdings durchaus im Geiste

Italiens, dem audi der Palast der Residenz und die sonstigen Neubauten des Erz-

biscliofs Wolf Dieterich und seines Nachtblgers, der Neubau (1588), die schonen

Tore der Stadt und

vieles andere ent-

sprossen.

Von besonde-

rem Reize aber ist

die kostlicbeVillen-

anlage des genaiin-

ten Kirchenfiirsten

zu H e 11 b r u n n

(1(;13) mil ihren

reizvoUen Garten-

anlagen, Grotten,

Wasserwerken. Ist

audi die Gesamt-

anlage ebenfalls

eine edit sudliche,

so bleibt doch das

eigentliche ScliloB-

chen mit seinem

hoben Dadie und
seiner malerisdien

Erscheinung nodi

ein nordiscbes

Werk. Der prunk-

volle Saal darin mit

Freskenschmuck
ist nadi Cornelius

(iurlitt durchaus

noch als ein Re-

naissancewerk zu

bezeichnen.

Malerisdizeigt

sicb die Anlage des

Kirchhofs bei St.

Peter, eines der wenigen in Deutschland vorhandenen Beispiele eines von Arkaden

uniscblossenen Friedhofes, wie Italien sie liebt. Die Bogen ruhen auf toskaniscben

Siiulen, zwischen denen Rustikapfeiler eingeschoben sind : die einzelnen Arkaden

sind durch mannigfallige eiserne Gilter zu besonderen Kapellen abgescblossen,

die architeklonisdien Formen indes ziemlich liindlich und ohne Feinheit. Ahnlich

der Kirchhof von St. Sebastian.

Von gut deulscheni Wesen zeugen die zablreichen treff lichen Eisenarbeiten,
namentlich das schijne Gitter im Ilauptportal der Residenz; mebrere treff liche

Eisentj:itter in der Franziskanerkirche, das schonste reclits vom Eingang an der

Kapelle des hi. Antouius von Padua. Auch die Einfassung des Ruperts-Brunnens

auf dem Marktplatze ist beachtenswert'), merkwiirdigerweise erst von 1687.

Abb. (Jl Ziiinenberg zu Ejipan

1) Ortwein a. a. 0. liil. II HI. 70.
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Macht sich hier wie im siidostlichen alten Dentschen Reiclie, also in ( ister-

reich und dem eigenllichen Bayern, die Niiiie Italieiis durch die auiJeronieiitliclie

Verbreitung des Stucks, insbesondere im Innern der Bauwerke — am meisten der

Kirchen — iiberall geltend, so (indet sich darunter doch bie und da ein Werk
mehr nordischen Gharakters, bei dem weitriiumige und groBlormige Klarbeit und
wuchtige Pracht

des Sudens zu-

gunslen zierlich-

malerischer Wir-
kung zurucktritt.

Davon sei hier vor

allem der reizvoUe

Ausbau der Ghor-

kapelle der Fran-

ziskanerkirche
')

genannt, der von
Wolf Dietericli und
seinen Naclifolgern

geschaffen wurde.

Insbesondere die

friihesten nord-

lichenKa])ellenmit

der prilchtigenEin-

rahmung in Halb-

saulenarcbitektur

und der eigenl-

lichen farbigen in-

neren Ausstattung

zeigen, dafi aus der

Mischung siidhcher

feiner Formen und

nordischer mittel-

alterlieh ankhngen-
der malerisch-zier-

licher Art ganz
eigenartige neue

Gestaltungen er-

wachsen konnen
(Abb. G2).

Abb. 6- Cbor ikT Friuiziskaiiorkirclie zii Salzburi

Bohmen und Mahren

Von alien iibrigen osterreichischen Landern unterscheidet sich im Verlauf

der ktinstlerisclien Entwicklung das Kiinigreicli Bohmen. Schon friih ninimt es

auch politisch eine gesonderte Stellung ein und weiB seine Selbstandigkeit am
langsten zu behaupten. Durch vielfache Beziehungen zu den benachbarten deutschen

Gebieten gewinnt seine Kullur bereits im Mittelalter manch kriiftigen Impuls. am
wirksamsten unler Karl IV. (1346—78) durch die Verbindung mil der Lausitz, der

Oberpfalz und den Braudenburgischen Marken. Wenn auch nicht gerade durch be-

sondere Feinheit und harmonische Durchbildung, zeichnen sich doch die Werke
der bijhmischen Gotik durch manchen originellen Zug und kiihne Konstruktionen,

wie an der Karlskirche zu Prag, durch iippige Dekorationslust, wie an den Ghiiren

1) Interieurs von Kirchen in Osterreich, Wien lil02, Taf. 85.
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des Domes zu Prag und der Barbarakirche zu Kuttenberg, endlich durch eine

gewisse malerisclie Phantastik aus, wie sie an den Kirchen zu Laun, Briix und

Pilsen, vor allem aljer an den zahlreichen Tiirmen mit ihren wunderlichen Spitzen

und Galerien zu finden ist.

Die Einfuhrung des Renaissancestils fand hier unter wesentlich anderen Ver-

haltnissen statt, als in den iibrigen Liindern des deutschen Reiclies. Durch die

Hussitensturme war nicht allein die gesamte Kunsttatigkeit auf nahezu ein halbes

Jahrhundert unterbrochen worden, sondern es waren auch die Kiinstler und ge-

schickten Handwerker teils ausgewandert, teils im Laufe der Biirgerkriege ohne

Nacliwuchs untergegangen. In dem langen Zeitraum, der zwischen deni Abzug der

Deutschen aus Prag (1409) und der Thronbesteigung des Konigs Georg von Podie-

brad (1458) liegt, wurde im ganzen Lande nicht ein einziger kunstgerechter

Bau ausgefiihrt, wohl aber hunderte von Stadten, Klostern und Ortschaften zer-

stort, wie denn die hussitische Revolution nichts anderes im Gefolge hatte, als

die entsetzlichste Verwiistung. Auch die Regierungsperiode Podiebrnds kann

noch nicht als eine friedliche und der Kultur gtinstige bezeichnet werden. ob-

wohl es diesem hochbegabten und rastlos tatigen Regenten gelang, einigermaBen

geordnete Zustande herbeizufiihren und das jeder regelmaBigen Arbeit ent-

wohnte Landvolk wieder zur Bebauung der Felder anzuhalten. Der Wohlstand

war mit den Stadten vernichtet worden, die Gewerbe lagen darnieder, und an

brauchbaren Arlieitern fehlte es so sehr, daB man schon im Jahre 1437 die ver-

triebenen deutschen Bergleute zuriickberufen nmBte, denen bald andere Handwerks-

meister folgten. Es kann daher nicht wundernehmen, daB der Fortbau des Prager

Domes unter Podiebrad vollig ruhte und die Bautatigkeit sich zunachst auf Her-

stellung einiger Festungen beschrankte, von denen das SchloB Stern bei Prag

und die Burg Lititz an der Wilden Adler die bedeutendsten sind. Das nach der

Grundform eines sechseckigen Sternes angelegle SternschloB war urspriinglich ein

eilfertig und roh aufgemauertes Fort, bestimmt die Hauptstadt von der Westseite

her zu decken und notigenfalls auch im Zaum zu halten. Die AuBenseiten zeigen

nicht die mindeste Gliederung oder kiinstlerische Ausstattung, verraten daher

keinen bestimmten Bauslil: das Innere aber, das in der Folge naher beschrieben

werden soil, wurde durch die Kaiser Ferdinand I. und Rudolf 11. total umgestaltet

und zu einem Lusthause eingerichtet. Die Burg Lititz, wo Podiebrad die Reichs-

kleinodien wiihrend des Kriegs mit Matthias Corvinus aufbewahrte, und wo auch

seine Familie einige Zeit gewohnt haben soil, liegt auf einem steilen, an drei

Seiten fast senkrecht gegen den Adler-FluB abfallenden Felskegel und wurde laut

einer noch vorhandenen Inschrift im Jahre 1468 vollendet. Gegenwartig liegt das

SchloB in Ruinen, Tannen und wustes Gebusch wuchern in den ehemals kiinig-

lichen Rilumen, doch haben sich interessante Einzelheiten erhalten, und die Ein-

teilung der Hochburg kann ziemlich genau ermittelt werden. Das Gebaude tragt

mehr den Charakter eines liequemen Herrenhauses als einer Veste; es ist um
einen rechteclugen Hof von Ifi Meter Liinge und 13 Meter Breite angelegt, in dem
sicii zwei Hauptfliigel gegeniiberstehen. Diese sind durch Korridore verliunden,

enthalten regelmaBige Reihen von Zimmern, welche in zwei Stockwerken iiberein-

ander hinziehen und mit groBen, meist geradlinig uberdeckten Fenstern versehen

sind. Der einzige in diesem Telle hestehende Tumi diente als Treppenhaus, und

das niedrige ErdgeschoB scheint nur Vorratskammern u. dgl. enthalten zu haben.

Die Raumlichkeiten sind zwar beschriinkt, aber streng symmetrisch angeordnet:

der Baumeisler war zweifelsohne ein Italiener, denn nur diese verstanden damals,

ein so wohnliches Gebaude durchzufiihren. Geben sich an der Hochburg neben

der allgemeinen Einteilung und den geraden Tiir- und Fensterstiirzen allerlei An-

klilnge an die lienaissance kund, so .sind die ubrigen noch bestehenden Telle, die
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Tore und Dienstmannenwohnuni^en, in altertiimlicher Gotik irehalten. Sehr merk-

wiirdig ist das groBe Tor, von unten herauf das dritte, oberhalb dessen das zwei

Meter hohe Standbild des Konigs in hoclierhabener Arbeit tbront. Darunter stebt

auf einer kleinen Marmortafel die wohlerhaltene Inschrif't: Anno Domini MGCCC
sexagesimo octavo Kegi Podiebradio.

Lititz wurde in alien seinen Teilen durch Podiebrad neu hergeslellt und

ist in kunstgeschichtlicher Hinsicht, sowohl wegen der noch vorhandenen Sknip-

turen, wie besonders deshalb wichtig, weil das miltelalterliche Burgensystem voll-

stLindig aufgegeben und eine nacb italienischer Art jieordnete Kinteilung angestrebt

worden ist. Die beiden Briickenturme in Prag, deren Entstehung fiilschlicb in

das Zeitalter Podiebrads verlegt wird , waren urkundlicb schon unter Konig

Wenzel IV. um 140U vollendet, und zwar nacb den Planen des Meisters Peter

von Gmiind.

Dem prachtliebenden Konig Wladislaw II., dem Jasellonen, welcher 1471 nach

dam Tode Podiebrads von den Standen erwillilt wurde, gebiihrt das Verdienst, in

Bohinen eine neue Kunstblute hervorgerut'en zu baben. Waren die ersten Jabre

seiner Regierung nocli mit Krieg und inneren Unruhen erfullt, so stand ihm doch

das Gliick zur Seite: er wurde von Kaiser Friedrich 111. in herkommlicher Weise

mit Bohmen und seinen Nebenlandern belebnt, schloB mit Mattbias Corvinus, der

noch immer Recbte auf den biihmiscben Thron geltend machte, einen leid-

lichen Frieden und versohnte zuletzt die ihm feindliche Utraiiuistenpartei, worauf

er sich ganz seinen Lieblingsbescbaftigungen bingab. Wenn auch die allgemeine

Baulust, welche wahrend der Regierung Wladislaws sich uber das Land ver-

breitete, als naturgemaBe Folge der vorbergegangenen Zerstijrung erscheint, so

laBt sich doch nicht verkennen, da6 der Konig das meiste dazu beigetratren hat, die

erwachende Kunsttiitigkeit zu fordern. Er liefi zwischen 1480 bis I.'jO^ auf dem
Hradschin eine neue Residenz durch den Baumeister Benedikt, gewiihnlich Jiinesch

von LaiiH genannt '), errichten, von welchem Bau sich noch ein Fliigel mit dem
beriihmten Wladislawscben Saal erhalten hat. Diesem Werke folsiten der Umbau
des Welschen Hofes zu Kuttenberi;- und die Erneuerung des Schlosses

Btirglitz, das zu einer Sommerresidenz eingerichtet wurde. Uber dem Ein-

gang in das Hauptgebaude zu Biirglitz ist eine Marmortafel angebracht ; darauf

die Inschrift: Anno Domini Millesimo Quatricentesimo nonagesimo tertio serenissi-

mus Rex Ladislaus est fundator bujus domus.

Es lieiit keine urkundliche Nachricht vor, da6 Meister Benedikt die Bauten

zu Burglitz geleitet babe, doch sprecben Zeit und stilistische Eigentiimlichkeiten

dafiir. Der durch Wladislaw hergestellte Teil des Welschen Hofes ist zwar sehr

rob durchgefuhrt und laBt erkennen, daS die geschickteren Werkleute in Prag

und Burglitz beschaftigt waren, doch treten bier die Renaissanceformen am ent-

schiedensten hervor.

Wie sehr es damals an Bauleuten und besonders an tuchtit;en Meistern

fehlte, geht aus einem Schreiben des Kiinigs hervor, das er am Sonntag Judika

1476 dem Rate der Stadt Eger zukommen lieB. In diesem Schreiben verlangt er,

daB die Egerer ihm einen dort wohnenden ..Stainmetzen", dessen Namen er nicht

wisse, welcben aber der edle Jan Lobkowitz von Hassenstein verkunden werde,

ohne Verziehen zuschicken sullen, weil er denselben zu seiner Notdurft gebrauche.

„Wenn ihr ibn wieder haben woUt", scbliefit der koniglicbe Brief, „wollen wir

ihn each wieder zustehen lassen." — .lohann von Lobkowitz iiherniittelte das

Schreiben an den Rat und fiigte bei, dafi er nicht zweifle, man werde sogleich

dem gegebenen Auftrage willfahren. Der Rat von Eger jedoch fertigte eine Depu-

1) Inzwischen durch Giirlitzer T'rkunden als Meister Benedikt Eied aus Piesting in

Niederosterreich erkannt; s. .\llg. Kuustlerlexikon.
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tation an den Konig ab unci entschuldigle sich, da6 er den Meister wegen eigener

Notdurft nicht entlassen kiinne. Dieser Meister war Erliard, genannt der Bauer

(Baumeister), der das Scliiff der Stadtpfarrliirclie zu Eger von Grund aus neu

auffUhrte und sowolil im Egergau wie im angrenzenden Voigtlande und der Ober-

pfalz eine ausgebreitete Tatigkeit entfaltete. Er wirkie von etwa 146G— 1500 als

bestallter Stadtbaumeister, fuhrte nebenbei fiir den Grafen Heinrich von Plauen

eine Kirehe, fiir die Stadt Elbogen ein Sakramentshauschen, dann den Markt-

brunnen zu Eger und mehrere Schlusser in der Umgegend aus, wobei sebr be-

merkenswert ist, daB er bei Kirchenbauten am gotischen Stil festhielt, an den

Profanbauten aber die Renaissanceformen mit leidlichem Gescbick anzuwenden

verstand. Eine ahnliche Richtung bielt Meister Peter, Erhards Sohn, der in Eger

und im westlichen Bohnien arbeitete. sich aber 1515 nach der Oberpfalz zuriick-

gezogen haben soil.')

Auch Mattliias von Prostiejow, erst Lehrer an der Teynschule in Prag und

wegen seiner Fertigkeit im Zeichnen Beiaee/: genannt, welcher in schon vorge-

riickten Jahren zum Steinmetzfach liberging und den Chor der St. Barbarakirche

in Kuttenberg voUendete, gehiirt in die Reihe jener Spatgotiker, welche bereits

Renaissanceformen in ihre Werke eintlocht. Alle diese Meister bleiben jedoch

bei obertlachlichen Versuchen stehen. Man trifft in ibren Bauten bier ein korin-

thisches Kapitell, dort eine Maauderverzierung oder eine kannelierte Silule inmitten

einer sonst regelrecht durchgefiibrten gotischen Baupartie : keiner jedoch hat ver-

standen, eine ganze Saulenstellung, ein Portal oder nur ein vollstiindiges Gebalke

im Renaissancestil anzuordnen. Dabei fallt auf, daB einige von diesen Meistern,

wie Reiseck und Peter Bauer in ihrem Alter ganz zur Gotik zuruckkehrten.-)

Andere gleichzeitige Steinmetzen, wie die Familie Stanko, Jobann und

Kreschitz aus Krumau, Kunz in Graupen, nahmen von der hereinbrechenden neuen

oder wie man sich ausdriickte ..welschen" Kunstrichtung keine Notiz und hielten

bis an ihr Ende an der Gotik fest.

Ihren siegreichen Einzug in Buhnien feierte die Renaissance erst im Jalire 1534

unter Ferdinand 1., der im SchloBgarten auf dem Hradschin ein groBartiges

Lusthaus, heute Belvedere geheiBen, auffuhren lieB. Erzherzog Ferdinand von

Osterreich war 1526 von den hObmischen Standen auf den durch Konig Ludwigs

plotzlichen Tod erledigten Thron berufen worden; er verband mit bedeutenden

Regentengaben groBe Energie und gedachte sich die Zuneigung seiner neuen

Untertanen durch umfassende Bauunternehmungen zu erwerben. Sogleich nach

seiner Kronung lieB er an dem von Wladislaw II. begonnenen Residenzbau fort-

arbeiten und die jenseits des SchloBgrabens nordlich vom Hradschin liegende An-

hohe zu einem Hofgarten umwandeln, griindete bier das mit einer prachtvollen

Suulenhalle umgebene Lusthaus ( Belvedere), legte dann neben dem von Podiebrad

erbauten SternschloB einen Tiergarten an und lieB wahrscheinlich bei dieser Ge-

legenbeit durch seine Architekten das schon friiher erwahnte SchloB im Innern

fiirsllich einrichten. Bei seinen kiinstlerischen Unternehmungen bediente er sich

italienischer Meister, vielleicht aus dem Grunde, well es in Biihmen noch immer
an tauglichen Arbeitern gebrach. Als am 2. Juni 1541 ein ungeheurer Brand die

ganze, auf dem linken Moldauufer gelegene Hiilfte Prags samt dem Hradschin

und der Domkirche verheerte, sorgte Ferdinand mit unermiidlichem Eifer fiir die

Wiederinstandsetzung der abgebrannten Stadtteile. Der Bau des Belvedere wurde

interimistisch eingestellt, und die dabei beschaftigten Meister und Gesellen muBten

1) tjber die beiden Steinmetzraeister Erhard und Peter Bauer gibt v. Urbanstiidt in seiner

Gesohichte der Stadt Komotau ausfiilirlichen Bericht, II. 138 if.

-) Dasselbe Verfaln-pii liielt auch der beriihrate Dombaumeister Wolfgang Roritzer, 1495

bis 1514 in Regensburg wirkend, ein.
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bei dem Aiifbau der Residenz mithelfen. Ilierbei ergab sich das seltsame Schau-
spiel, daC zwei groBe nur ehva zebn Schrilte voneinander entfernle Bauwerke
in verschiedenen Stilen aufgefuhrt wuiden: einerseits der Dom im golischen,

gegenliber die Residenz im Renaissanceslil. Mil dem Dombau beauftraste der

Konig den Architekten WoJiIiindh (Wolgemuth) aus Wien, welcber in Anbetracht

der Zeit seine Aut'gabe nicht obiie Geschiek loste und das Gewolbe des Mittel-

schiffes neu in Netzform aufstellte. Minder gelangen ihni die Reparaturen; der

neue Oberbau des sehr beschadiiiten Turmes ist von phantastischem, iilirigens

hi'ichst reizvoUem UmriB. Die Italiener Spaccio, Giovanni Mari und wahrscbeinlicb

aucb Stella liberarbeiteteu den abgebrannten Residenzdiigel niit dem Wladislaw-

schen Saale griindlich, jedoch wurde dieser Bau wegen Mangel an Geld sebr

langsam fortgefubrt und erst nach 1640 durcli Dioiiijs Miscroni vollendet. Kinen

weit verzweigten Aufstand, welchen die stets zii Meutereien geneigte Adelspartei

im Verein mit den Prager Stadten 1547 unternahm, warf Konig Ferdinand mit

rascber Knlscblossenheit nieder und zeigte, daB er nicbt willens sei, mit sich und
den Kronrechten spielen zu lassen, wie dies unter dem tragen Wladislaw ge-

schehen war. Er bestrafte die Radelsfiihrer der Kmporung nach Verdienst, worauf

Bohnien bis zu seinem Tode ruhig blieb und wieder zu groBem Wohlstand
gelangte.

Maximilian II., Ferdinands altester Sohn, welcber seinem Vater in Osterreicb,

Bobmen und Ungarn, wie aucb in der Kaiserwiirde folgte, war rait glanzenden

Anlagen ausgerlistet und in jeder Hinsicbt ein vortrefflicber Regent. Wabrend
seiner zwblfjabrigen, gliicklicben Regierung (1564—76) wurden der schone Spring-

brunnen im Kaisergarten in Erz gegossen und die ScbloBbauten eifrig gefordert,

obwobl die Kriege mit den Tiirken unermeBlicbe Summen verscblangen. Um
diese Zeit breitete sich der Renaissanceslil iiber ganz Bobmen aus und wurde

namentlicb in den Stiidten Pilsen, Pracbatitz und Budweis mit Vorlielie angewandt,

wie auch Iglau, Briinn und Olmiitz mancbes gleicbzeilige Denkmal aufzuweisen

haben. HOcbst bemerkenswert ist, dafi es gerade die katholiscben und dem Kaiser

treuen Stadte waren, welcbe im Kunstfacbe sicb auszeicbneten , wiihrend die

utraquistiscben Orte und der Adel ziemlicb teiinahmslos verharrten, sicb sogar

wie in hussitiscber Zeit kunstfeindlich benabmen. Eine ruhmlicbe Ausnabme
macht das Haus Rosenberg, das bis zu seinem Erioschen ununterbrochen zabl-

reiebe Kiinstler bescbiiftigte. Das Wirken des beriibmten Humanisten Bobuslaw

Lobkowitz auf Hassenstein und seine kiinstleriscben Bestrebungen gebOren nocb

der gotischen Zeit an. Seine kunstreicb ausgestaltete Burg Hassenstein liegt in

Ruinen, von den reicben dort angesammelten Kunstscbiitzen bat sicb nicbts er-

halten. Bei weitem die MehrzabI der in den Landstiidten entstebenden Bauten

wurde durcb Italiener geleitet, doch beteiligten sich aucb Franzosen, Niederlander

und Deutsche an den Baufiihrungen; so erbaute Anton Salnellyn aus Amsterdam
1555 den trefflicb stilisierten Ratbauslurm in Klattau, Pesnitzer aus Burghausen

in Bayern vollendete einen groBen Teil des Schlosses in Krumau, und der Italiener

Gonvale war in Budweis tatig.

Unter Kaiser Rudolf II., dem iiltesten Sohne Maximilians (1576—1612), schien

ein goldenes Zeitalter ftir die Kiinste anbrecben zu wollen, welches sich fiir Bobmen
um so vielversprecbender gestaltete, als der Kaiser bald nach seinem Regierungs-

antritte die Hauptstadt Prag zu seiner bestandigen Residenz erwiihlte. Rudolf

liebte trotz seiner groBen geistigen Fiibigkeiten die Rube und war von Natur aus

etwas raenschenscbeu: zu Regierungsgescbiiften besafi er nicht die mindeste

Neigung, lieB jedocb seine Hiinde nie ganz aus dem Spiels und verursacbte bier-

durcb schon in den ersten Jabren vielfache Storungen. Dagegen widmete er den

Kunsten und Wissenscbaften den grijfiten Teil seiner Zeit ; seiu Hof war ein
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Saramelplatz der hervorragendsten Gelehrten und Kiinstler, denen sich audi

Charlatane aller Art, Astrologen, Goldmaclier und Wunderdoktoren beigesellten.

Von einer ausgepragten bohmischen Kunst kann jedoch in dieser Zeit ebenso-

wenig gesprochen werden, wie in der vorhergehenden: unter zwanzig Malern,

welche der Kaiser beschaftigte, linden sich die Namen: Breughel, Roltenhamer,

Heinz, Spranger, Hufnagel, Wouters, Bassano, Piazza, Gontarini u. a., aber nicht

der eines einzigen BiJhmen. Auch die damals wirkenden Bildhauer, Architekten,

Kupfersteclier, Edelsteinschneider und Miinzgraveure waren meist Auslander; be-

sonders werden viele Niirnberger, darunter auch der Goldschmied Chr. Jamnitzer,

genannt, welclie sich im Fache des Kunstgewerbes auszeiclineten. Gerne besuchte

Rudolf die Werkstatten der urn ihn versammelten Kiinstler; dort fiihlte er sich

heimisch und nahm an den Fortschritten der Arbeiten lebhaften Anteil, ja er

versuchte sich selbst in den Fiichern der Malerei und Schnitzarbeit und zeigte eine

bemerkenswerte Geschicklichkeit. Die voni Kaiser angelegten Kunstsaniralungen

waren groBartig: er lieB in Italien, Spanien und den Niederlanden Gemalde, Statuen,

Bronzen, geschnittene Steine, Mosaiken und Juwelen ankaufen, beauftragte mehrere

Kiinstler, unter anderen den Schweizer Josef Heinz, im Interesse seiner Samm-
lungen Reisen zu machen und scheute selbst bei groBer Geldnot kein Opfer, um
seine Liebhaberei zu befriedigen. Dab er die vorhandenen einheimischen Krafte

wenig heranzog, mag wohl seinen Grund in den religiosen Verbiiltnissen gehabt

haben; der in Spanien erzogene Rudolf war ein viel strengerer Katholik als sein

toleranter Vater, und der bohmischen Konfession, um deren Anerkennung er tag-

taglich bestiirmt wurde, durchaus abgeneigt.

Das menschenscheue Wesen des Kaisers nahm nach und nach einen immer
bedenklicheren Gharakter an und ging endlich in fonnliche Geisteskrankheit iiber,

so daB die besorgten Familienglieder den Erzherzog Mathias, Bruder des Kaisers,

zum Mitregenten einzusetzen suciiten. Allein der argwohnische Rudolf wies jede

Mitregentschaft zuriick, verfiel manchmal in Tobsucht und verfuhr gegen Freund

und Feind so tyrannisch, dal5 nach grenzenlosen Verwirrungen die Stande sich

mit Mathias verbanden, den unfahigen Kaiser zu entthronen. Dies geschah im
Jahre 1611 ; Erzherzog Mathias wurde am 22. Mai feierlich zum Konig von Bohmen
und bald darauf auch zum deutschen Kaiser gekront; Rudolf aber sollte die ihm
von seinem Bruder zugefugten Kriinkungen nicht lange iiberleben : er starb am
20. .Januar 1612, noch nicht sechzig .lahre alt.

Fiir die Ptlege der Wissenschaften und Kunste ist Bohmen diesem Regenten
zu groBem Danke verpflichtet; er hat dem Lande durch die Berufung so vieler

ausgezeichneter Manner in nicht genug anzuerkennender Weise geniitzt und viele

Kunstzweige, wie das Edelsteinschleifen, Marmorieren, Metalldrehen u. a. sind durch

ihn eingefiihrt worden. Seine unschatzbaren Sammlungen wurden leider in alle

Winde zerstreut und das Wenigste ist in Prag geblieben ; ein Teil gelangte nach

Wien und hat sich erhalten, vieles jedoch ging in den folgenden stlirmischen

Jahren zugrunde oder wurde unterschlagen oder geraubt.

Der hereinbrechende DreiBigjahrige Krieg, der in Prag seinen Ausgangs-
punkt fand, zerbrach alle diese Bestrebungen und ihre Wirkungen fiir lange

Zeitraunie und bereitete der Renaissance in Bohmen ein jahes Ende. Auch die

pfiilzische fand dieses hier, naehdem der Kurfiirst Friedrich V. als Kiinig von
Biihmen das Erbe der Habsburger anzutreten versucht hatte und nach kurzem
„Winterkonigtum" jenen unterlegen war. Hier verkniipft sich also, wie dort, das

Schicksal der Kunst mit dem der Protostantisierung.

Die kurze, aber mit Unruhen und Aufruhr erfiillte Regierungszeit des Kaisers

Mathias konnte der Kunstpllege nicht giinstig sein, doch wurden die Residenz-

bauten auf dem Hradschin fortgesetzt und die siidliche, gegen den Platz gerichtete
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Hauptfront nach den Planen des durch Kaiser Rudolf berufenen Arcbitekten Viu-

ceiizo Scamo::zi im Jabre 1(514 angelegt. Der Name Scamozzi wird nocli mit

mehreren Bauten in Verbindung gebracht, so mit der Kircbe Maria Viktoria auf

der Kleinseite und dem Lobkowitzseben Palaste, docb felden zuverliissige N'acli-

ricbleii. Uni dieselbe Zeit erbielten der scbune, mit Laubengiingen umzogene

Marktplatz in Budweis und der pracbtvolle Ring zu Pilsen ibre gegenwiirtige Ue-

stalt. Einheimische Kiinstler leisteten in dem Zeitraum 1526— 162U nur in einigen

Nebenfiicbern Erwiibnenswertes. Die von je mit Vorliebe gepflegte Miniatur-

malerei, welclie in Deutscbland und Frankreicb boreits durcb die Bucbdrurker-

und Kuiifer.stecberkunst verdrangt worden war, blubte zvviscben 1550— 1600 durch

Taborsk}-, Fabian Polivarcz, Orn3's von Lindperk und Mattbaus Radaus neu auf;

Johann Sedlczansky, ein Prager Burger, scbrieb und illustrierte 1020—23 die

Psalmen Davids: sein groBes Pergamentwerk befindet sich noch woblerhalten in

der Bililiolbek des Klosters Strahow. Aucb wurde der GlockenguB mit groBer

Kunstfertigkeit geiibt; in Prag, Klattau, Kuttenberg und Koniggratz befanden sicb

beriibmte GuBwerkstatten. Neben dem Glockengusse ber ging von je der Zinn-

guB, ein speziell bobmiscber Kunstzweig, in dem namentlich viele Taufbecken

hergestellt wurden. Die Stadt Leitmeritz besitzt zwei solcbe vorziiglich scbon

ornamentierte Taufbecken aus dem Jabre 1521, in einer eigentumlicben Miscbung

von Gotik und Renaissance gebalten. Aucb die Holzscbnitzerei wurde geiibt, aber

nur an einzelnen Orten. In Cbrudim blubte von etwa 1500— 1620 eine weit-

verzweigte Maler- und Bildbauerscbule, welche sicb jedocb nicht iiber band-

werklicbe Tucbtigkeit erhob. Feinere Durchbildung zeigen die in den deutscben

Stadten Nordbiihmens vorkommenden Scbnitzarbeiten, z. B. die Chorstiible zu

Brux, einige Altiire in Graupen und die Tafelungen des Ratbaussaales in Leit-

meritz. Aucb Mabren, das sicb jedoch in seinen kiinstleriscben Bestrebungen

mebr an Osterreich als an Bubmen anscbloB, besitzt in den Rathausern zu Briinn

und Olmiitz, dann in den Gewerkestuben zu Iglau bemerkenswerte Schnitz- und

Tilfehverke.

Besondere Beachtung verdienen die Holzbauten, die das bohmische Tafel-

land in weitem Kreise umziehen und aucb nacb Scblesien und Mabren iiljergreifen.

Durch die Lichtung der Walder war der noch im 16. .labrbundert allgemein iib-

liche Blockbau mehr und mebr aus dem Innern des Landes verdrangt worden,

wurde aber in den Gebirgsliindern desto eifriger gepflegt und gewann in der

Renaissancezeit einen bohen Grad von Durchbildung. Man unterscbeidet obne

Miibe drei verscbiedene Richtungen, und zwar die Alpenbauart mit flacben. weit-

vorstebenden Dilcbern, den deutschen Facbwerkbau mit oberbalb vorspringenden

Geschossen und steilen Dachern und einen gemischten Block- und Verkleidungsbau

mit offenen Laubengungen und mittelsteilen Dacbungen. Die Alpenbauart greift

vom Passauerlande in den BOhmerwald und bis in die Nahe von Budweis hiniiber,

hat aber keine groBe Verbreitung gewonnen. aucb zeigen die Gebaude bei mancber

Originalitat nicbt jene feine Durcbfubrung, welche man in der Schweiz und in

Tirol bewundert. Ein ungleich grofieres Gebiet wird vom Fachwerkbau ein-

genommen; diese urdeutscbe Bauweise verbreitet sich vom Rhein aus durch Hessen,

Tbiiringen, Franken und einen groBen Teil Sachsens, setzt sich entlang des Erz-

gebirges liber das nordwestlicbe Deutscbljobmen fort und greift ostwarts iiber die

Elbe vor. Man trifft in der Gegend von Eger und Plan, dann wieder in der Linie

Joachimstal-Gorkau-Klostergrab, besonders in der Bergstadt Graupen unweit Tep-

litz sebr zierlich geformte Wobnbauser, an denen nicht sellen durcb eigentiimbche

Versetzungen der Saulen und Riegel ein wunderbares Linienspiel bervorgebracht

ist. Die Bauzeit ist gewohnlicb am Arcbitravbalken oder Torsturze angebracht;

man sieht meist Jahreszahlen von 1550—1650 binabreichend.

Liibke-Haupt, Renaissance in Deutsclil.ind 11 3. Anil. '
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Die dritte Richtung, der gemischte Blockbau, gehort ausschlieClich Bohmen
mil seinen ostlichen Nebenlandern Schlesien und Mahren an und ist slawischen

Ursprungs, kommt also fur uns weniger in Betracht. Die ungemein malerischen

Hauser sind regelmaBig an den Fronten, manchmal auch an den Nebenseiten mil

Lauben umzogen, uber welche die Wohngelasse vorlreten. Diese Bauart ist in

der ganzen Linie der Sudeten vorberrschend, so zwar, daB nicht allein die Hauser

der Dorfer, sondern auch der Landstadte den gleichen Charakter tragen. Trotz

zaldreicher Briiude bestehen heute noch viele Sladte, darunter Braunau, Nachod,

Solnitz, Reichenau, groBtenteils aus solchen Holzhausern, die schonsten jedocli

besitzt Hohenelbe am Fu6 der Schneekoppe, wo schlichte Zimmerleute es ver-

standen, die Formen des Steinbaus mit anerkennenswertem Kunstsinn auf das

Holzmaterial zu iibertragen.

Durch den Kriegsbraud des Jahres 1018 erhielt die bohmische Friihrenaissance

ihren plotzlichen AbschluB. Zwar war die Revolution schnell darniedergeworfen

worden und Ferdinand II. hatte, nachdem er die Urheber mit unerhorter Grau-

samkeit bestraft, eine Kirchhofsruhe hergestellt, doch konnte die niichstfolgende

Zeit keine fiir Kunst und Kiinstler glitckbringende sein. Nach dem entsetzlichen

Blutgerichte vom 21. Juni 1G21 wanderten Ilunderte der edelsten und reichsten

Faniilien aus dem Lande oder wurden durch Konliskation ibrer Giiter an den

Bettelstab gebracht. Als in den nachstfolgenden Jahren die Gegenrel'ormation

mit den raffiniertesten Mitteln und, wo diese nicht halfen, mit brutalster Gewalt

durchgefuhrt wurde, verlieBen iiber 36000 protestantische Familien, von denen

viele zwanzig bis funfzig mannliche Angehorige zahlten, fiir immer die Heimat.

Giiter und Hauser verloren alien Wert, urn Spottpreise konnte man groBe Herrschaften

erwerben, und nur einige Spekulanten, hauptsiichlich aber die Jesuiten, wuBten

aus dem allgemeinen Ungliick reichen Nutzen zu ziehen. Das riicksichtslose Vor-

gehen des Kaisers, welcher, nachdem er den Protestantismus in seinen Erblanden

ausgerottet, sich mit dem Plane trug, den katholischen Glauben in ganz Deutsch-

land wieder zum allein geltenden zu machen, rief 1625 den norddeutschen

Fiirstenbund hervor, und der Krieg entbrannte auf alien Seiten des deutschen

Reiches. Der Kaiser, dessen Angelegenheiten bis dahin glanzend standen, geriet

durch den Bund in groBe Bedrangnis; es fehlte ihm Geld und vor allem ein

eigenes Heer, um mit Nachdruck auftreten zu kiinnen. Diesen Ubelstiinden wollte

Wallenstein ajihelfen, welcher ein lleer von 20000 Mann auf eigene Kosten aus-

zuriisten und zu erhalten versprach.

Die Geschichte Wallensteins, seine Kriegstaten und sein ewig lieklagens-

wertes Ende sind allbekannt, weniger seine ktinstlerischen Unternehmungen, welche

um so beachtenswerter erscheinen, als sie zwischen der iiltern und spiitern Renais-

sance (dem Barockstil) die Mitte halten und den Beweis liefern, daB der beriihmte

Feldherr einen feinen, in Italien geliiuterten Geschniack besaB. Der 1621 aus

Mailand berufene Giovanni Marini erbaute den noch vollstandig erhallenen Wald-

steinschen Palast mit der groBartigen Loggia in Prag, dann ein zweites SchloB

in Gitschin, welches jedoch teils umgebaut, teils zerstort wurde. Auch ver-

schiedene seiner im nordlichen Bohmen liegenden Schlosser lieB Wallenstein er-

neuern und im Innern mit Skulpturen und andern Kunstwerken ausslatten, so

Friedland, Nachod, Opotschno und GroO-Skal, wo iiberall bedeutende Spuren der

Kunstliebe des gewaltigen Feldherrn zu finden sind.

Wie aus der Berufung Marinis und seiner Gehilfen zu ersehen ist, beherrschten

die Italiener noch immer das Gebiet der Architektur und Plastik, wahrend auch

einzelne nationalbiihmische Maler, wie Hulsky aus Biirglitz, Maschan aus Prag

und Kubata von Chrudim sicli Anerkennunt;- zu verschaffen wuBten. Der 1604

in Prag geborene Karl Skreta gehorte gleicli seinem Landsnianne, dem Kupfer-
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steelier Hollar, einem adeligen Geschlechte an iind wurde wis dieser durch die

streniien Verordnunt>en Ferdinands II. zur Auswanderini^; i;ezwnn<ren. Wie Skrela,

der sich in Italian ausbildete und mit Gliick die danials tonan^ebenden Meister

Garavaggio und Guido Reni nachahmle, so bewettien sich alle noch spater auf-

tretenden Kiinstler Bohmens, Archilekten, Bildhauer und Maler, in der durch die

Italiener vorgeschriebenen Richtung. Als Baumeister zeichneten sich aus die

beiden Dientzenhofer, Fischer von Erlach, Kanka, der Abt Tvttl von Plafi und
der in Frag eingebtirgerle Luragho, die aber alle erst nach dem Dreiliigjahrigen

Krieg auftraten. Da somit diese Kunstler gleich zahlreichen Bildhauern und
Malern einer Epoche angehoren, die auBerhalb des Rahmens unserer Darstellung

fallt, so haben wir sie hier nicht weiter zu verfolgen. Dagegen mag als charak-

teristisch, wenngleicli der SpiUzeit angehorig, die Aufstellung der Marien- und
Dreifaltigkeitssiiulen verzeichnet werden; nicht allein in jeder Stadt und jedem
Flecken, sondern auch in vielen Dorfern sieht man solche meist mit griilUer Hand-

fertigkeit ausgefiihrte Denkmale, die mit geringer Abwechslung nach gleichem

Plane angeordnet sind. In der Mitte eines quadratischen, etwa 5—6 Meter im
Durchmesser haltenden Raumes, der von einem Steingeliinder umzogen ist, er-

hebt sich eine korinthische Siiule mit der Heiligenstatue, ringsum auf dem Ge-

lander sind Engelsgestalten oder untergeordnete Heiligentiguren angebracht. Der

Bildhauer Ghladek aus Turnau allein soil gegen hundert soldier Siiulen gefertigt

haben. Die Sage meldet, die auf dem Altstiidter Ringplatze in Frag befindliche

Mariensaule habe dem Kurfiirsten Maximilian von Bayern so sehr gefallen, daB

er den Entschlufi faBte, nach diesem Vorbild jene bekannte Triumphsaule auf dem
Hauptplatz MLinchens errichten zu lassen, die ja freilich auch dem Siege des

Kurfiirsten iiber die bohmischen Protestanten am WeiBen Berge gait.

Ein originelles oder gar nationaldeutsches Geprage, wie es uns am Schlosse

zu Heidelberg, an den Rathausern zu Bremen, Koln, Mlilhausen im ElsaB, am
Pellerhaus in Ntirnberg und auch an vielen Gebauden des Erzherzogtums Dster-

reicli, z. B. am Schlosse zu Schallaburg entgegentrilt, werden wir in Bohnien

vergebens sucheu; die Werke der Frtihrenaissance wurden ausschlieBlich von

Italienern hergestellt und sind in dem von Bramante und Baldassare Peruzzi aus-

gebildeten Stil gehalten : spaterhin fand die Manier der Bernini und Borromini Ein-

gang, und einheiniische wie von auswarts berut'ene Kunstler iiberboten sich in

barocken Formen italienischer Richtung. Dagegen mischt sich in diese Richtungen

verschiedenes, was uns hOchst eigentunilich anmutet und als slawisch bezeichnet

werden muB. So eine derbe Urwuchsigkeit, dip sich auch auf die Werke der

eingewanderten Meister iibertragt. Die abgeschlossene Lege des Landes, die ge-

mischte Bevolkerung und verschiedenartige iiuBere Einfliisse konnten nicht ver-

fehlen, Eigentiimlichkeiten hervorzurufen, oder vorhandene zu begiinstigen, die

anderwarts nicht getroffen werden. Von solchen ist stiidtebaulich zuerst auf die

hier weit verbreitete Anlage der sogenannten ..Ringe- inmitten der Stadte hinzu-

weisen, ringformig in sich kehrende StraBen, an denen vor allem das Rathaus zu

liegen ptlegt. Diese Eigentumlichkeit trilt in den tschechischen, aber auch schle-

sischen und polnisclien Stiidten Osterreichs und PreuBens iiberall auf und charak-

terisiert diese als im Kern slawische Ansiedelungen.

Nicht minder charakteristisch ist die schon seit der Spatgotik iiberall be-

merkbare Hiiufung in Reihen wiederkehrender Ziermotive iiber dem Haupt-
gesimse, z. B. von Zierzinnen oder zahlreichen kleinen Giebein nebeneinander.

Ich erinnere da an die machtige Tuchhalle zu Krakau, an der dies Motiv das

Bestimmende des AuBern ausmacht; dichtgedrilngle Doppel- und dreifache Giehol,

auch halbierte, iinden wir in diesen Gegenden, insbesondere aber auch in Schle-

sien, h;iufig.
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Ferner sei hier noch auf die in denselben slawischen Gegenden ganz auBer-

ordentlich verbreitete Sii'i'affito-Dekoration des Aulieren der Gebaude hingewiesen,

wahrend die farbiye Bemalung in Fresko liier viel seltener ist, als z. B. in Tirol.

Zur Schilderung der einzelnen Kunstwerke iibergehend, beginnen wir mit

der Hauptstadt Prag und halten von hier aus eine Rundschau iiber das Land.

Prag

Die alte, stolze Hauptstadt Biilimens in ihrer herrliclien Lage mit ihrer Fiille

von Monuraenten bietet eines der groBartigsten Sladtebilder der Welt. Auf Schritt

und Tritt bedeutende historische Erinnerungen weekend, priigte sie ihre wechselnden

Geschicke in Monumenten aus. Die erste kunstlerische Gestalt wurde ihr von

Karl IV. gegeben. Er begann den Dom auf der Hohe des Hradschin, erbaute die

Moldaubriicke, die Karlsboferkirche mit ihrem kiihnen Gewolbe, die Emmauskirche,

die Hungermauer, die mit ihren groBen Linien noch jetzt so wirksam hervortritt.

Er griindete endlich die Neustadt mit dem groBen Yiehmarkte, als erstes Beispiel

einer planvoll regelmaBigen Stadtanlage des Mittelalters. Dem wissenschaftlichen

Leben wurde durch die Stiftung der Universitiit ein bedeutender Mittelpunkt ge-

geben. Die miltelalterlichen Monuniente der Stadt geben in ihrer Mannigfaltig-

keit ein lebendiges Bild von dem reichen kiinstlerischen Leben, das hier gebliiht

und in Architektur, Skulptur und Malerei wetteifernd eine solche Fiille von kirch-

lichen und Profanwerken hervorgebracht hat, wie sie keine andere Stadt in den

ijsterreichischen Landen aufzuweisen vermag.

Die Kinfiihrung der Renaissance vollzieht sicb unter Wladislaw. Zwar sind

auch seine Bauten im wesentlichen noch mittelalterlich, in Anlage, Konstruktion

und Detailbildung noch iiberwiegend gotisch; ja in kirchlichen Bauten, und selbst

in Profanwerken, wie dem alten Schlosse im Baumgarten, das um 1484 errichtet

wurde, liilit sich keinerlei Abweichung von der gotischen Tradition bemerken.

Wohl aber trelen Elemente der llenaissance, freilich vereinzelt in den Bauten auf,

welche ziemlich gleichzeitig durch die Meister Mutliias lieitiek und Biiiedikt run

Laun ') zur Ausfiihrung kamen. Das alteste Gebaude Prags, an welchem einige

Renaissanceformen gelroffen werden, ist der sogenannte Pulverturm, urspriinglich

ein Torturm des Altstildter Konigshofes, welchen der Magistrat zu Ehren des

Konigs Wladislaw erbauen liefi. Meister Wenzel aus Prag griindete den Bau im

Jahre 1475 und fCihrle das ErdgeschoB bis zu dem Gesims iiber dem Torbogen

auf, doch scheint seine Arbeit nicht befriedigt zu haben, denn drei Jahre spater

wurde die Bauleitung dem Reisek libertragen. Dieser wirkte bisher als Lehrer

und Rektor an der Teynschule und war im Zeichnen und Modellieren sehr er-

fahren. Reiseks genau nachweisbare Arbeiten an diesem Turme gehoren fast

mehr dem Barockstil als der Gotik an: man sielit eine tJberfiille zoptiger Laub-

werke, welche zwischen antikisierenden, mitunter auch gotischen Gesimsen ein-

gepaBt sind. Der Meister scheint diese Formengebung ganz aus sich selbst ge-

schopft zu haben; ob er Italien gesehen, ist zu bezweifeln.

Weniger barock, aber handwerklicher sind die Versuche des Benedikt von

Laun, der Renaissance Eingang zu verschaffen. Dieser Kiinstler fiihrte zwischen

1482—1502 das konigliche SchloB auf dem Hradschin aus, dessen wichligster

Teil, der Kronungssaal, ein Raum von 61,2:, Meter Lange und 16 Meter Breite,

sich in der Hauptsache erhalten hat (Abb. 63). Schon in den Reisebeschreibungen

des 16. Jahrhunderts wird diese herrliche gewulbte Halle bewundert und gepriesen.

In der Tat ist sie vun groBartiyer W'irkung, namentlicli das in ganzer Breite ohne

1) Richtiger: Benedikt von Ried.
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Stiitzen ausgespannte Netzgewolbe mit seinen versclilungenen Rippen, in fiinf

Jochen den Rauni bedeckend, reich und kiihn. Man sielit daran die Vorliebe des

Arcbitekten fiir kunstvolle Kombinationen, in denen die spiitgoliscben Meister zu

wetteifern sucbten. Eine gewisse Scbwerfalligkeit der Detailbildung biilt man
gem zugLite, und die liescbrankte iioiienentwicklung lalU man als gemeinsamen
Zug der damaligen Baukunst des Nordens sich gefallen. Am Aul^ern treten an

der Nordseite ungemein elegante gotiscbe SIrebepfeiler, an der Siidseite aber tos-

kanische Siiulen liervor.

Abb. 63 WladisUuvsaal in ilcr Burg zu Prag

Diese Saulenstellung gebort jedocli nicbt dem urspriinglichen Bau an, son-

dern ist erst nach dem groBen Brande von 1541, als die kunigliche liesidenz mit

der anstoBenden Allerbeiligenkirebe gruBtenteils zerstort wurde, und nur die Uni-

fassungsmauern nebst einigen besonders festen Gewolben dem Feuer widerstanden,

an Stelle der fruhern Strebept'eiler aufgefiihrt worden. Die aufeinanderfolgeiiden

Kaiser Ferdinand 1., Maximilian II. und Rudolf II. gaben sich zwar alle Mtihe, die

Residenzbauten wieder in Stand zu setzen. allein da auch der Dom unermeBlicben

Schaden gelitten liatte und die Tiirkenkriege auBerordentliche Geldmittel erbeiscbten,

machten die Restaurationsarbeiten so langsame Fortschritte, daB der von Konig

Wladislaw erbaute Schlofiflugel erst unter Rudolf II. etwa 54 Jahre nach dem

Brande ganzlicb hergestellt war. Wahrscheinlich ist, daB wiihrend der Regierung

dieses Kaisers der Saalbau mit den merkwiirdigen Fenstern ausgestattel wurde.

die paarweise mit Pilastern einer korinthisierenden Ordnung umrabmt und mit

entsprechenden Gebalken bekront, jedem Kunstfreund schon l)eim ersten Anblick

auffallen. Zu ihnen gebort auch das schone Portal von doriscber Pilasterordnung

mit Aufsatz, das in die daneben liegende Allerbeiligenkirebe fiibrte.') Jene Fenster

1) Abgeb. bei Ortwein a. a. 0. II. Abt. Heft 2 Bl. 5.
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mit ihren Gliederwerken sind in voUstandig durchgebildeter Renaissance gehalten

und zeigen nicht die mindeste Verwandtschaft mit den verschlungenen Netz-

gewolben und sonstigen Ausstattungen des Saales, noch mit den anderweitigen

urliundlich von Meister Benedikt ausgefiihrten Werken. Oberhall) eines solchen

Fensters (Welches (ibrigens in einen Winkel geriickt und zum Teil durch einen

neueren Anbau verdeckt ist) sind die Worle: Wladislaw Hex Hungerie-Bohemie

MCCGCXCIII mit schwarzer Farbe auf den Mortelputz hingeschrieben. Diese In-

schrift veranlaBte einst den Kunslforscher Mertens, den ganzen Ban fiir gleich-

zeitig zu halten und als das altesle Denknial der Renaissance in Deutschland zu

erkliiren.')

tndessen ergel)en die ortlichen Verbaltnisse, die Inschrift selbst und der

Baustil des Meisters Benedikt, sowie die Beschreibung des groBen Brandes von

1541, die Hajek von Liboczan als Augenzeuge verfaBte und im selben Jahre

drucken lieB, daB der Originalbau Wladislaws verwiistet worden sei, und daB die

Wiederinstandsetzung sich iUjer viele Jahre binzog. — Was endlich den Stil des

Benedikt betrifft, so ist derselbe so scharf charakterisiert, wie kaum der eines

zweiten Meisters. Er hat allerdings Renaissanceformen hiiutig angewandt, aber

nur als Verzierungen; seine Konstruktionsweise ist immer die gotische. MaB-

gebend fiir die Beurteilung seiner Werke sind die Pfarrkirche in Laun und das

Schiff von St. Barbara in Kuttenberg. In Kuttenberg sieht man genau dasselbe

durch sechseckige Sterne gebildete Netzgewulbe, wie im Wladislawschen Saale;

die Spannweite der Hallen ist nahezu die gleiche, und am AuBern sind an beiden

Bauten gleich schablonenhafte gotische Strebepfeiler aufgeslellt. Einzelne Henais-

sanceteile sind zwar eingestreut, aber nur ausnahmsweise. Die Kirche zu Laun
ist vollkommen intakt geblieben, besteht heute noch, wie sie der Meister geschaffen.

Schon am llauptportal, welches nach gotischen Regeln angeordnet ist, fallen zahl-

reiche antike und antikisierende Dekorationen auf, z. B. Maander in den Hohl-

kehlen, fortlaufende Kreisverschlingungen (laufender Hund), Palmetten u. dgl. ; im
Innern bemerkt man kleine ionische und korinthische Kapitelle auf Rundstaben,

welche spitzbogige Tiiren iiberspannen u. dgl. mehr, aber nirgends eine im Geiste

der Renaissance durchgebildete Gliederung. Ahnlich verhiilt es sich mit mehreren

in Laun befindlichen Profanbauten. Die Manier des Meisters Benedikt zeigt nicht

die entfernteste Verwandtschaft mit den fraglichen Fenstern des Wladislawschen

Saales, beide Bauweisen verhalten sich wie etwa ein Bild von Lukas Cranach zu

einem von Rembrandt. Daher ist mit Bestimmtheit die Mertenssche Vermutung
zu verwerfen, daB die Fenster und Tiiren des Saales noch aus der ersten Er-

bauungszeit herriihren kiUmten.

Die voile italienische Renaissance tritt in dem Belvedere Ferdinands L,

und zwar mit einem Werke ersten Ranges auf. Ferdinand 1. begann 1534 mit

dem Bau einer Briicke iiber den Hirschgraben -) und der Anlage eines Lust-

gartens auf der weithinschauenden Hohe, die sich nurdlich vom Hradscliin er-

streckt. Unvergleichlich herrlich ist von bier aus der Blick auf den tiefen von

der Moldau durchstromten Talkessel, welcher bis auf die umgebenden Hohen
von der gewaltigen Stadt mit ihren Palasten, Kirchen, Kuppeln und Ttirmen

erfuUt wird. Seit 153G wurde hier oben nun das Belvedere erbaut, nach den

Pliinen des aus Italien herbeigerufenen Puido della Stella, der beim Kaiser in holier

Gunst stand und die Leitung des Ganzen hatte. Unter seinen Mitarbeitern finden

wir die Italiener l/(i)i>i dc Sjtatio und Zoi/ii Marin, sowie einen Deutschen Hans
TroHt, der ohne Zweifel in Italien sich mit der Renaissance vertraut gemacht

1) Siehe die geistroicli gesohriebene Abhandlung, die Mertens in der "Wiener Allg. Bau-
zeitung, Jahrg. 1845, p. 16 ff. iiber die Baudenkmale Prags veroifentliclit liat.

-) Vgl. den zitierten Aufsatz in der Wiener Allg. Bauzeitung.
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hatte.'l Wochentlich warden 2r)0 lilieinisclie Gulden auf den Bau verwendet,
der namentlieh im Jahre 15:iK energiscli gefiilirt und bis zur EinwiUbung des
Erdgeschosses gebraclit wuidc Dann Irat eine Ebbe in der Kasse ein; die ita-

lienischen Arbeiter wurden widerspenstig, und Hans de Spalio drohte sogar nach
Italien zuriickzukehren. Mil Miibe wurden sie zufriedengestellt, so daB der Bau
fortgefiibrt werden konnte und wahrscbeinlich 1539 die Einwolbung lieendigt war.

Als 1541 der riesige Brand die Stadl verheerte, muBle man die Meisler zur Her-
stellung der Burg und der SchloBkirche verwenden. Nur Stella fiihrte mil zwei
Gehilfen die Arbeit an den Reliefs fort, fiir deren jedes er zehn Kronen begehrte,

was dam Kaiser zu viel erschien, so daB ein Urteil von Sacliverstandigen er-

fordert wurde. Stella setzte sodann den Bau allein fort, der indes 154G wegen
Geldmangels und dringender anderer Arbeiten eingestellt werden inul')te. 1556
wird die Arbeit wieder aufgeuommen, wobei audi die Kupferbedacliung zur Aus-
fiihrung kommt; aber erst 1558 wird die Eindeckung des bis dahin offen geblie-

benen Gebaudes vollendet. Hans Haidler aus Iglau fuhrte das Dach aus. 1560
arbeitet man an der Ptlasterung des Korridors, doch erst unter Rudolf II. wird
die innere Ausstattung vollendet, 15yi> z. B. der FuBboden der Sale mil Regens-
burger Marmor belegt.

Das Gebiiude i Abb. 64) war nur als ein Lustliaus, als Garten-Saalbau an-

gelegt, die Morgenseite gegen die Stadt, die Abendseite gegen den Garten ge-

richtet, um die herrlicben Blicke auf die Stadt zu genieBen und in reiner Luft,

von Gartenanlagen mit Springljrunnen umgeben. sich an schonen somnierliehen

Abenden der Ktihle zu erfreuen. Deshalb umziehen Arkaden auf lufligen Siiulen

das ErdgeseboB, das im Innern kiihle Raume mit Spiegelgewolben und die Treppe

zum oberen Stock enthalt (Abb. 65). Von der urspriinglichen Ausstattung des

Innern ist keine Spur erhalten, die Treppenanlage durch modernen Umbau ver-

andert. Das obere Stockwerk. welches zwar erst ziemlich spiit ausgefiihrt, aber

im ursprunglichen Plane begriuidet ist, besteht aus einem Festsaal, rings von

einem freien Umgang , der liber den Arkaden des Erdgeschosses sich hinzieht,

umgeben. Der Bau hat in der Bestimmung und der Anlage Verwandtschaft mit

dem um einige Dezennien jiingeren ehemaligen Lusthause in Stuttgart, nur daB

dort der untere Rauni als Brunnenhalle ausgebildet war. Im iibrigen ist es von

Interesse, zu vergleichen, wie weit in der kiinstlerischen Auffassung die Renais-

sance geschulter Italiener von derjenigen eines deutschen Meisters jener Zeit ab-

weicht. Statt der malerischen Mannigfaltigkeit in der Anlage des Stuttgarter

Lusthauses mit seinen Freitreppen und Erkern, seinen Tiirmen und hohen schmuck-

reichen Giebeln, die den Arkaden bei kleinereni MaBstab nur eine untergeordnete

Bedeutung lassen, beherrscht bei dem Prager Belvedere die groBartige Sauleu-

halle mit ihren vornehmen Verhaltnissen den Eindruck des Ganzen und verleiht

ihm das Geprage klassischer Ruhe. Auch darin zeigt sich ein durchgreifender

Unterschied, daB in Stuttgart die Aufgiinge zum oberen GeschoB als Freitreppen

auBen angebracht waren, wodurch der ganze obere Raum als groBartiger Saal

sich gestaltete, wahrend beim Belvedere die Treppe (die iibrigens in neuerer Zeit

umgestaltet isti im Innern angeordnet war, und zwar so, daB auf der einen

Seite ein gesondertes Gemach, auf der andern der groBere Saal seinen Platz

fand. Dadurch muBte letzterer in seiner Langenausdehnung betrilchtlich ein-

geschrankt werden.

Die Formen sind am ganzen Bau von einer Durchbildung, die Verhaltnisse

von einer Anmut, wie sie nur die italienische Renaissance in ihren voUendetsten

Schopfungen erreicht. Die unigebende Halle biklet eine Art Peripteros von 6 zu

1) Als Bajimeister wird auch Ferrabosco di Lagno geiiannt, s. Dlabatsch Kiinstler-Lex.

p. 390, doch findet sich (iber dieseu Kiinstler keine urkuiidliche Xachricht vor.
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Abb. G5 Gruiulrifi des Bcl\'edere zu I'rag

14 schliinken Saulen einer reichen ionisclien Ordnung, an deren Kaiiitellen

die Sinnbilder des goldenen Vliefies zu geistvoUer Verwendung gekonimen sind.

Auch die Unlersiitze der Saulen haben Reliefs, welclie mit einer ferneren An-

spielung auf jenes Ordenszeiclien ilire Gegenstilnde der Argonautensage entlehnen.

Eine geschlossene Briistungsmauer, nur vor den Eingiingen durclibroclien, ver-
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bindet die Saulen, in der Mitte jedes Zwischenraums durch einen mil Pulteii

geschmiicliten Pfeiler geteilt. Audi in den Bogenzwickeln sind antike Relief-

szenen dargestellt, im Fries endlich laufen die herrUchssten Akantliusranken. Dies

alles ist in feinkornigem Sandstein mit einer Zartheit und Vollendung aus-

gearbeitet, wie man sie sonst nur in den Marmdrliauten Italians lindet. Dazu

kommt, daB alle architektonischen Glieder im Geist der edelsten italienisclien

Hochrenaissance wie von Bramanle oder Peruzzi durchgebildet sind. Das gill

namentlich auch von den eleganten Konsolen, auf denen die Gesimse der Fenster

und Tiiren ruhen, sowie von dem durchbrochenen Gitter der oberen Terrasse,

einem \irtnosenstuck des MeiBels. Im iibrigen ist das obere GeschoB, welches

den Hauptsaal entbillt, viel einfacher behandelt al.s das untere, was wolil dem
in der kaiserlichen Kasse vorherrschenden Geldmangel zugesclirieben werden muB.

hn Widerspruch mit den von alien italienischen Meistern festgehaltenen Regeln

steht, daB der Oberbau im dorischen Slil gehalten ist. Die Anordnung dieses

Stockwerks verrat vielleicht einen anderen Meister: tliichiigere Austuhrung macht

sich bemerkbar, ja es kommt vor, daB die Aclisen der obern Fenster von den

untern uni nahezu ' /-• Meter abweiclien; die Triglyphen des Dachgesimses, die

Pilasterstellungen und die zwischen den Fenstern angebrachten Nischen lassen in

bezug auf sorgfaltige Durchliildung sehr viel zu wiinschen iiljrig, und von der

Pracht der unteren Saulenhalle trit'ft man oben, mil Ausnahme des zum Unterbau

gehorenden Umfassungsgelanders, keine Spur.

Von der urspriinglichen Ausstattung des binern hat sich nichts erhalten;

die untern Gemacher sind mil ilachen Spiegelgewolben ausgestattet, deren Zwickel

auf zierlichen Konsolen ruhen, wiihrend der nordwestliclie Teil des Gebiiudes vom
Eingang und Treppenhaus eingenonnuen wird. Dieses erhielt 1842, der Haupt-

saal erst zehn Jahre spiiter die gegenwartige Gestalt. Der Saal hat ein neues

aus Holz konstruierles Tonnengewolbe mit flachen Rippen, die Wande aber sind

noch durch Pilaster eingeteilt, deren zart gebildete korinlhisierende Laubkajiitelle

den Dekorationen der untern Saulenhalle entsprechen. Zwischen den Pilastern

sind 1852— 6(i moderne Fresken aus der Geschichte Biihmens ausgefuhrt worden,

die bei aller Virtuositat die abhanden gekommene ursprungliche Ausstattung nicht

zu erselzen vermogen. Auch das Dach besitzt kaum mehr die alte Form; die

gegenwartige birnformig geschweifte Bedachung stammt aus der Zeit des Kaisers

Karl VI. und wurde seitdem mehrmals erneuert. Interessant als Werke einhei-

mischer Kunst sind die schonen Eisenarlieiten, die an den Wasserspeiern der

Galerie angebracht sind, ferner die verdeckten kupfernen Leitungen zum AblluB

des Regenwassers. Der Name des Grunders ,,Ferdinandus I." prangt auf einer nicht

fern vom Haupteingang eingefugten Tafel.

Von ebenburtigem Adel der Formen ist der Springbrunnen, welcher

der Gartenfront dieses Luslhauses gegenuber errichtet wurde. Dies geschah

freilich erst 15G5'), ein Jahr nach Ferdinands Tode, und zwar wird als Verferliger

ein einheimischer Kilnstler, der kaiserliche Biichsenmeister Tlioiiuis Jarosch genannt;

die Figuren goB der von den Arbeiten in Innsbruck her bekannte Greyor Lo/l'/er.^)

Es wird wohl einer der edelsten Renaissancebrunnen diesseits der Alpen sein

(Abb. 60). Auf prachlig pliantastischen Figuren ruht die schon geriefte Schale,

mil einem Relieffries von Masken und Palmetten gerandert. Aus ihr erhebt sich

ein kraltvoUer Slander, nach der Sille der Zeil mit Figuren umkleidet. deren Be-

wegung stark ins Malerische fallt. Der obere Teil des Stilnders, durch edle

Gliederung und anmutige Ornamente ausgezeichnet, tragt die zweite Schale, die

1) Die histor. Daten in Forsters Bauzeit. a. a. 0. und dazu eine Abb. Eine neuere trett'licho

Aufnahme in den Blilttern der Wiener Baiisohule.

-) So wird wohl zu lesun sein und nicht Georg, wie unsere Quelle angibt.
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wieder mit iiberaus elegantem Reliefschmuck bedeckt ist. Die Kronung des

Ganzeii bildet ein Putto. auf einem Jagdhorn blasend. Reichtum der Ausstattung

verbindet sicb mit rhylhmisch bewegtem Aufbau und edler Gliederung zu treff-

licbster Wirkung. Der Urheber des Entwurfs ist nicht bekannt, er diirfte ein

Italiener gewesen sein. Thomas Jarosch, der GuBmeister, stammte aus Briinn,

LOtfler aus Augsburg. Nach Mikowec') sollen zwei kaiserliche Biichsenmacher,

Kritschka und Wolf, gemeinsam den Brunnen modelliert haben.

Um dieselbe Zeit lieli Erzherzog Ferdinand, der Sohn Kaiser Ferdinands I.,

das JagdschloB zum Stern durch italienische Steinmetzen ausfiihren. Nach einer

friiher erwahnten Xachricht hatte Georg Podiebrad 1459 das SchloB im Tiergarten

bei Prag, etwa eine Stunde westUch von der Stadt, am nordwesthchen Abhange
des WeiBen Berges, erbauen lassen, wobei er ihm, zur Erinnerung an seine erste

Gemalihn Kunigunde von Sternberg, die auffallende Form eines sechsstrahligen

Sternes gegeben hiitte. Wir glauben aber jetzt nach Dr. Schunherrs Forschungen,

daB es viehnehr der kunstverstandige Erzherzog Ferdinand von Tirol, der Stifter

der Ambraser Sammlung, war, der dies eigentiimliche Werk nicht bloB griindete,

sondern selbst die Plane dazu entwarf. Er legte den Grundstein dazu am 27. Juni

des Jalires 1555, wie der noch bekannte Wortlaut einer Urkunde ergibt, die ver-

mutlirh in den Grundstein mit vermauert ist. Im Innern des Schlosses lieB der

Erljauer reiche Stuckdekorationen ausfiihren, zu denen er die uns schon bekannten
Italiener Paulo dellu Stella, Hans de Spatio und dazu angeblich einen Meister

terrahosco di Lac/no verwandte. Zugleich wurden mehrere einheimische Meister

beauftragt, die Sale mit Gemalden zu schmticken. Das obere Stockwerk erhielt

damals FuBbiklen von glasierten Backsteinen, und das Gebaude wurde mit einem
Kupferdach gedeckt, an dem man noch 1565 zu arbeiten hatte. Rudolf II. sorgte

fiir weitere Vervollstiindigung des kiinstlerischen Schmuckes. Wiederholt wurden
in dem glanzend hergerichteten LustschloB Festlichkeiten veranstaltet, nament-
lich Bankette bei Anwesenheit fremder fiirstlicher Gtiste abgehalten. In Stern

war es auch, wo der ungliickliche Winterkonig am 31. Oktober 161M feierlich von

den Vornelnnen des Landes empfangen wurde, und von wo aus er seinen Einzug
in die Konigsstadt hielt. Wahrend des DreiBigjahrigen Krieges hatte das SchloB

viel zu leiden, und buBte u. a. sein Kupferdach ein; aber unter Ferdinand III.

wurde eine abermalige Erneuerung vorgenommen, und Leopold I. lieB das Innere

neuerdings mit Gemalden schmticken. — Unter Joseph II. wurde der Prachtbau
zum Pulvermagazine herabgewurdigt, und erst 1874gelang es den unermiidlichen

Vorstellungen der k. k. Zentral-Kommission, das merkwijrdige Denkmal von dieser

Verunglimpfung zu befreien.

Die Anlage des Bans ist aus dem beigefiigten Grundrisse (Abb. 67) ersicht-

lich. Hier nur einige notwendige Eriauterungen. Der iiuBere Eindruck ist gegen-
wUrtig nach alien Beraubungen und Verunstaltungen ein wiister, abstoBender,

hijchstens durch die bizarre Form die Aufmerksanikeit erregend. Die kahlen,

hohen Mauern, die in sechs scharfen Kanten zusamnienstoBen, lassen jede Ver-

zierung und Gliederung, ja sogar die Gesimse vermissen. Dies war freilich die

urspriingliche Absicht des Baumeisters; aber die ehemaligen Fenster, die jetzt

bis auf schmale, doppelt vergitterte Offnungen vermauert sind, miissen doch einen

freundlicheren Anblick gewahrt haben. Auch war ohno Frage das urspriingliche

Kupferdach ansprechender, als das jetzige schwere Ziegeldach mit einer Unzahl
von Blitzableitern. Indes lag von Anbeginn der Nachdruck auf der kunstlerischen

Ausstattung des Innern. Hochst originell ist, wie man sieht, die Anordnung des

1) S. Mikowec: Altertiimer und Denkwiirdigkeiten Bolimens, mit Illustrationen von Ilellich

nnd Kandler. Unsere Abbildung ist nach der TOn der Wiener Bauschule veroffentlichten selionen

Aufnahme angefertigt.
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Abb. 66 Brunnen im Belvedere zu Prag

Grundrisses. Uber einem KellergeschoB erheben sich drei obere Stockwerke, von
deneii das erste als HauptgeschoB behandelt iind dekoriert ist. Man kann sich
die Grundl'orm des Gebaudes aus zwei gleichseitigen einander durchdringenden
Dreiecken entstanden denken. Der Durchmesser betragt von Spitze zu Spitze
etwa 40 Meter, und die Entfernung je zwei benachbarter Spitzen voneinander
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entspricht dem halben Durchmesser. Im UntergeschoB Ijildet den Mittelpunkt ein

kreisformiyer Raum mit niedrigem Kuppelgewolbe, die Wandflachen von sechs

einfachen kleineren Nisclien und sechs radialen Durchgangen belebt, welche die

Verbindung mit dem ringformigen Umgang vermittehi. In den Spitzen des Sternes

sind kleinere Raume angebracbt, die durch Abschneiden der Dreieckspitzen die

Form eines ungleichseitigen Sechsecks erhalten haben. Diese Raume stehen

Alib. G7 Grundvill ile.s Schlosses Stern bei Prag Erster Stook

ebenfalls mit dem ringformigen Gange in Verbindung. Sie empfingen ehemals

durch je zwei Fenster gentigende Helle; dagegen erhielt der zentrale Kuppel-

raum durch die vier Fenster des auCeren Ganges, und zwar mittels der in die

Achse desselben gestellten Eingiinge nur sekundilres Licht. In einer der sechs

Sternspitzen ist das sehr ])iimitive Trepjienhaus angelegt. Die Hohe der durch-

giingig gewolbten Raume betragt 31/2 Meter. In hochst bemerkenswerter Weise
unterscheidet sich davon das obere GeschoB (Abb. (>7). Sein Treppenhaus um-
schlieBt in dem inneren Kern eine kleinere Wendelstiege und ist uberhaupt ge-

raumiger und staltHcher angelegt. Der Unterschied des Grundplans von dem des

unteren Geschosses beruht aber darauf, daB ein mittlerer hochgewolbter zwolf-

eckiger Kui)|ielraum von 7 Meter Durchmesser und 5' '2 Meter Scheitelhohe strahlen-

formig sechs breite Korridore von sicli ausgehen laBt, die in der Umfassungs-
mauer auf Fenster miinden und dadurch dem Zentralraume ein freilich gedampftes
sekundares Licht zufuhren. Zwischen diesen Korridoren bilden sich in den Stern-

spitzen rautentormigc Siile, welche durch Abschneiden der lieiden spitzen Winkel
ein ungleichseitiges Sechseck werden. Sie stehen durch weitere Tiiruftnungen

mittels der Korridore untereinander und mil dem Hauptsaale in Verbindung. In
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den abgesturapften Ecken sind diese Siile, mit dem Langendurchmesser von 10 Meter
Itei 7 Meter Breite, mit kleinen Wandnischen aiisgestattet, die mit polierten

Marmorplatten bekleidet sind und ohne Zweit'el t'iir Biisten oder Statuen bestimiiit

waren. Von den Marmorplatten des FuBJJodens sind nur geringe Reste erlialten;

vijllig verschwunden ist die kiinstlerische Bekleidung der Wiinde; dagegen sind

samtliclie Stuckdekorationen der gewolbten Decken im Mittelraum, den Korridoren

und den fiinf Ecksillen noch voUstandig erbalten. Durch die wahrhaft geniale

Einteilung, die in jedem Raume neue Motive anwendet, sich nirgends wiederholt,

mit dem feinsten Zug architektonischer Linien unerschdpfliclien Reichtum der

Phantasie und meisterhafte technische Ausfiihrung verbindet, geiioren diese Werke
unbedingt zu den groBten Schiitzen der Renaissancedekoration diesseits der Alpen.

Nur bei den Korridoren berrscht in der Einteilung der Felder das Gesetz ryth-

mischer Wiederkehr, so da6 der zweite dem vierten und sechsten entspricht, der

dritte dem fiinften und nur der erste als Eingang eine gesonderte Behandlung
zeigt. In die zart umrahmten und gegliederten Felder sind Rosetten, Laubwerk
und Masken geschickt verteilt; den Mittelpunkt der Dekoration jedes Raumes
bildet eine mythologiscbe Figur, die jedesmal in einem organischen Zusammen-
hange mit der iibrigen Dekoration steht und sie in sinnvoller Weise beherrscbt.

In der Ausfiihrung dieser Werke waltet jene geniale Leichtigkeit des Skizzierens

aus freier Hand, wie wir sie in antiken Dekorationen und dann wieder in den
besten Werken der ilalienischen Renaissance finden. Es kann keinem Zweifel

unterliegen, daB alle diese Arbeiten auf Italiener zuruckzufiihren sind, und daB
sie in der Hauptsache auch in der Zeit nach der Grundsteinlegung seit 1555 in

ziemlich rascher Folge entstanden sein miissen, wofiir die fast voUige kiinst-

lerische Einheit des Ganzen spricht. Doch mag einiges in der Zeit Rudolfs II.

hinzugefiigt sein; jedenfalls wurde zu dessen Zeiten noch verschiedentlich daran

gearbeitet.

DaB neben diesen kaiserlichen Bauten bald auch der hohe Adel zu kiinst-

lerischen Unternehmungen sehritt, erkennt man an dem stattlichen Palaste
Sch warzenberg auf dem Hradschin, einem Bau vom Jabre 1545.') Zwei im
rechten Winkel zusammenstoBende Flus^el bilden den Hauptbau. Die hohen Giebel

sind derb und breit geschweift, die Gesimslinie des Daches wird durch eine Reihe

kleinerer vorgesetzter Stuck-Giebel bekront. Dies ist jenes den slawischen Gegen-

den eigenttimliche Motiv, das sich z. B. am Rathause zu Briix und der Tuchhalle

zu Krakau wiederfindet. Die groBen Fliichen des Palastes sind iibrigens verputzt

und mit Sgraffiten, meist Diamant-(Juadern, aber auch freiem Ornament dekoriert.

Schon bier also ist keine Einwirkung der ilalienischen Arbeiten vom Belvedere

zu spiiren.

Aber auch an stadtischen Bauten kommt die Renaissance bald zur Ver-

wendung. So sieht man am A 1 1 s t a d t i s c h e n R a t h a u s , einem im wesentlichen

gotischen Bau, liber dem rundbogigen Dopiielportal eine Fenstergruppe selbdritt

mit hiiherem und breiterem Mittelfenster, in zierlicher Friihrenaissance geschmtickt.

Kannelierte Pilaster mit Fiillhornern in den frei korinthisierenden Kapitellen bilden

die Einfassung, dies alles in etwas scharfer und trockner Behandlung, aber mit
einem schi'men Bandfries verbunden. Dariiber in der Mitte ein Rundbogenfeld mit
elegant antikisierender Gliederung, das Wappen umschlieBend. Im Fries liestman:

Praga caput regni. Cher den Seitenfenstern sind wunderlich gotisierende Auf-

satze fialenartig angebracht. So wachst also hier, wie in den meisten Gegenden
Deutschlands, die Renaissance noch mit der Gotik zusammen. Das Eisengitter

ist aus spiiterer Zeit, dagegen sieht inan ein schoues Gitter von 15G0 an dem
Ziehbrunnen auf dem Kleinen Ring. Aus den trefiflich gearbeiteten Schnorkein

1) Abgeb. bei Fritsch a. a. 0.
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entwickeln sich

Eichblatter uiid Ei-

cheln, sowie ver-

goldete Figurchen.

Audi an der Tine

eines Privathauses

an deinselbenPlatze

ein scliones Eisen-

gitter. Zu dem
Herrlichsten gehort

aber das Gitter,

welches im Dom
das von Alexander

Colins gemeiBelte

(irabmal Karls IV.

umgibt. 1)

Bedeutend hohe-

ren Wert besalj der

grofie Marmorljrun-

nen, der vor dem
Altstadter Rat-

hause aufgestellt,

dessenWasserwerk

jedoch schon seit

eineni Jahrhundert

eingegangen war.

Dieser Brunnen be-

stand aus einem

zwolfseitigen, mit

Stufen umgebenen
Bassin oderWasser-

kasten von 8 Meter

Durchmesser und

naliezu l^'i Meter

Hohe ; in seiner

Mitte erhob sich

eine aufs reichste

mit Figuren, Mas-

ken und Laubwerk geschmiickte Standsiiule. An den Seiten des Beckens waren

die zwolf Monate durch charakteristiscbe Relief bilder dargestellt und durch allerlei

passende Attribute erliiutert, alle in Beziehung zur Mittelsaule, welche den Sonnen-

gott darstellte. Das prachtvoUe Denkmal wurde 1590—93 auf Veranlassung des

Primators Wenzel Krocin von Drahobejl mit groBem Aufwand aus fleischfarbigem

Sliwenelzer Marmor errichtet und zeigte in alien Teilen eine Vollendung und
Feinheit der Durchbildung, wie sie nur am Belvedere und den Stukkaturen des

Sternschlosses gesehen wird. Eine nahe Verwandtschaft zwischen den sjiateren

Dekorationen dieses Schlosses und den Reliefs des Brunnens liei5 sich nicht ver-

kennen und legte die Vermutung nahe, daB beide Werke von dem gleichen Meister

gefertigt worden sein konnten. Der Meister ist hier wie dort unbekannt. Das
hervorragende Werk wurde leider 1864 durch rohen Vandalismus unter dem Pa-

Abb, cs Saal im Walk-iiMuiiiiiLilusi zu I'ra^

1) Mitteilungen der Zentr.-Komm. XV. 1870 p. 60.
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tronat der Stadt-
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der Instandsetzung

zu ersparen.

Noch einen

Brunnen haben wir

zuerwahnen, einen

ErzguB, welcher

ebenfalls spurlos

verschwunden ist.

Um 1590 fertigle

der KunstgieBer 7it •

nedih't ]]'iirz('lliinier

aus Nurnberg ini

Auftrage des Lan-

desoberhofmeisters

Christoph Poppel

von Lobkowilz ei-

nenSpringbrunnen,

soweit die noch voi-

handene Original-

zeichnung erken-

nen laBt, ein wiir-

diges Gegenstticlc

zu dem im Kalser-

garten befindlichen

Brunnen des Biich-

senmeisters Ja-

rosch.Wui-zelbauer.

ein Schiiler des

Labenwolf, stellte

seine Arbeit im

Jahre 1600 in Prag
auf and erntete rei-

chen Beifall. Auf
einem geschmack-

voUen aus dem Metallbecken aufsteigenden Postamente erblickte man die lebens-

groBe Figur der Venus in anmutiger Stelluug, zu ihren FuBen spielte Amor mil

Delphinen und anderen Meertieren, welche Wasser ausspien. Da auch aus den

Briisten der Gottin Wasserstrahlen hervorsprangen, ist wahrscheinlich das Kunst-

werk den tonangebenden Galvinisten von 1620 anstoBig gewesen und in der da-

maligen Bilderstiirmerei vernichtet worden. Im Germanischen Museum zu Niirn-

berg befindet sich der von Wurzelbauer geferligte Entwurf, dem von des Meisters

Hand die Xotiz beigetugt ist : daB das Werk fur Herrn Christophen von Lobkowitz

gemacht wurde und 50 Zentner Metall wog.

Von kircbliclien Bauten der Renaissance hat Prag nur die Kirche Maria
Viktoria aufzuweisen, welche nach Planen des Scamozzi ausgefiihrt sein soil;

die Kirche ist einschiffig, das Innere schlicht und wenig entwickelt: die gegen

Ost gerichtete Fassade aber mit ihrem kraftig vortretenden Portal und den mit

Ruslikawerk ausgestatteten Pilastern macht einen guten Eindruck und ist frei

Alili. fill Yorsaal im Wallciistcinpalast zu Praj;
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von barocken Uberladungeii, welche an den Werken dieses Meisters manchmal

vorkommen. Wahrhaft groBartig ist das von Scamozzi angelegte Treppenhaus

in der Residenz, ein Prachtraum von vollendeter Meisterschaft, liarmonisch in

alien Teilen, hochst opulent und dabei sehr bequeni. Anderweitige Bauwerke

der Renaissance besitzt Prag nicht viele : bemerkenswert ist das alte Rathaus

der Kleinseite, zwar ruinos und entstellt im ErdgeschoB, aber in den oberen Teilen

schon gegliedert: es ruht auf Arkaden mit Rustikapilastern, die beiden oberen

Stockwerke zeigen gebrocbene malerische Giebelverdachungen (iber den sechs

Doppelfenstern, dazwischen barocke hermenartige Pilaster. Das feine Hauptgesims

wird von Konsolen getragen. Die sechs einst kronenden Dacherker sind abgebrochen.

Das Ganze tragt etwas von niederlandischer Art des 17. Jahrhunderts, etwa der

Rubensschen Richtung anklingendem Charakter. Ferner einige originelle Hauser

am Altstadter Ring und der angrenzenden Zeltnergasse, wie audi ein fein durch-

gebildeter Wohnturm an einem Privatgebaude des Rolimarktes, der im obersten

GeschoB Pilaster mit Rundbogenoffnungen dazwischen, als Kronung nach den

vier Seiten malerische Giebel besitzt. Diese Giebelreihung ist wohl als slawischer

Anklang zu bezeichnen. Mehrere hiibsche Giebel und Dacherker diirfen wir um
so eher iibergehen, als die Formengebung sich durchaus im hergebrachten Ge-

leise bewegt.

Dagegen steht am Ausgange der Epoche der Palast W aid stein, 1629

von dem groBen Wallenstein erbaut. Die Fassade zeigt den etwas trocknen

italieni.schen Palaststil der Zeit, mit einigen barocken Elementen, besonders ge-

schweiften Voluten, versetzt. Der ungefiihr (]uadralische Hof ist iihnlich massig

behandelt ; an der Eingangsseite und dem gegeniiberliegenden Fltigel mit drei

Reihen von Halbsaulen dekoriert, und zwar in dorischer, toskanischer und ionischer

Ordnung. An den beiden anderen Seiten fehlen diese Ordnungen in wohlberech-

neter Absicht, um eine Steigerung fiir die Hauptfassaden zu ermoglichen. Samt-

liche Fenster sind im Rundbogen geschlossen, die Bogen von Gesimsen begleitet,

die an den Seiten mit verkropften Rahmen verbunden sind. Nur im ErdgeschoB

zeigen die Fenster geraden Sturz und schone Eisengitter. Im Innern ist der groBe

Saal bemerkenswert, der im Vorderhause zwei Geschosse einniramt, von einem

Spiegelgewolbe mit Stichkappen bedeckt (Abb. 68). Die Stuckdekoration, aus

welcher ein groBer Kamin hervorragt, ist bier, wie in den iibrigen Riiumen, selbst

auf den Korridoren (Abb. 69), in flottem Barockstil gehalten. Neben der sehr be-

quem ansteigenden Treppe fehlt nicht die Palastkapelle, sehr klein, aber ungemein
hoch, mit einer Empore und reicher Dekoration in Stuck und Malerei.

AUes dies ist kraftvoll und wirksam, kiinstlerisch aber nicht geradezu her-

vorragend. Dagegen gehiJrt die gigantische Halle (Abb. 70), die an der Riick-

seite des Palastes sich gegen den Garten mit seinen herrlichen Laubmassen und

Baumgruppen offnet, zu den gewaltigsten Schopt'ungen der Zeit; ja, ich wtiBte

weder diesseits noch jenseits der Alpen, wenn man etwa die in ganz anderem
Sinn und in anderer Zeit errichtete Loggia de' Lanzi ausnimmt, eine andere Halle,

die an vornebmer Majestiit sich mit diesem Werke messen kbnnte. Der Bau
kommt an HiJhe dem ganzen Palaste gleich, ist an den Seiten mit Mauern und
kriiftigen Stirnpfeilern eingeschlossen und offnet sich nach vorn auf gekuppelten

Saulen mit Bogen von gewaltiger Hohe und Weite. Die Dekoration ist allerdings

schon etwas barock, aber durch Verbindung von Malerei und Reliefs von reicher

Wirkung. Inmitten der heiBen larmenden Stadt ist hier in freier Gartenumgebung
ein Raum geschaffen, der den Genuli kostlicher Stille und Zuriickgezogenheit

bietet. An die eine Seite stolit ein Badekabinett, als Tropfsteingrotte charak-

terisiert, an die andere ein kleines Zimmer mit Tonnengewolbe, reicher Barock-

dekoration und gemalten Szenen der antiken Heldensage. Die Fenster sind mit
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schonen Eisengittern verwahrt. An diesen Fliigel schlieBt sich eine Tropfsteiii-

grotte, die als Vogelliaus angelegl ist. Mit diesem miiihtigen Bau ist die Greiize

der Renaissance in Prag erreicht. — Meister des Baues war der schon genannte

Giovanni Murini aus Mailand, der ausschlieBIicli fiir Wallenstein arbeitete.

Abb. 70 Halle des Wallensteinpalastes zu Prag
(Nach Fritsch, Dcnkm;iler dcutschcr Renaissance)

Eine Fiigung des Scliicksals woUte, daB die bedeutenden einheimischen

Kiinstler, sowohl Baumeister, wie Maler und Bildliauer, erst wahrend des Dreifiig-

jahrigen Krieges oder nach dessen Beendigung auftraten. Ihre Werke, die so

wesentlich beitragen, der Stadt Prag das herrliche, von alien P.eisenden bewunderte

Relief zu verleihen, folgen sich im Laufe des 17. und is. Jahrhunderts. Da in

rascher Folge vor allem die ganze Heihe der beriihrnten barocken Palaslbauten

Frags, vor allem des Fischer von Erlach, und einiger Kirchen, insbesondere der

zwei Dient:cnJiofer.

Sud- und West-Bohmen

In den iibrigen Teilen des Landes werden zahlreiche Werke der Renaissance

getroffen, bei denen haufig der italienische Stil mit den Traditionen der Gotik, nach

Art des Benedikt von Laun, verschmolzen worden ist. Es entstand ein Misch- und

Ubergangsstil, der von annilhernd 1520—70 in L'liung verblieb und manches originelle

Werk hervorgerufen hat. Bemerkenswert ist, daB auch die allenthalben wirkenden

Italiener sich dieser Hichtung anbequemten, und daB neben einzelnen hohen Herren

vorzugsweise die deutschen Stadte an der kunstlerischen Bewegung teilnahmen.

Im siidlichen Bohmen herrschten, soweit sichere Nachrichten reichen, mit

beinahe koniglicher Macht die Herren von Rosenberg, welche mehr als den achten

Ltibke-Haupt, Renaissance in Deutscliland II :-». Anil. o
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Teil des Landes innehatten und auBerdem in ( tberosterreich, Steiermark, Miihren

und Schlesien reich begutert waren. Verwandt mil den meisten Regentenfamilien,

hielten sie glanzend Hof, lieschaftigten zahlreiche, aus alien Landern zusammen-
berufene Kiinstier und verdunlielten niclit selten durch ilire groBartigen Uiiter-

nehmungen das Ivonigliche Haus; ja niehrmais sah man Angeborige dieses Ge-

schlecbtes die Hand nacb der Krone ausstrecken. Unter ibren fast unzabligen

Burgen und Schlossern zeichneten sicb Rosenberg, Krumau, Wittingau, Frauen-

berg und das einer Seitenlinie angehorende Neuhaus durch GroBe und prachtvolle

Einricbtung aus: alle wurden sclion im 13. Jabrbundert gegriindet oder ausgebaut,

und sind noch bewobnt, haben aber im Laufe der Zeiten viele Umanderungen
erfabren. Rosenberg, dermal im Besitze der Gral'en Bouquoi, und Frauenberg,

dem Fiirsten Schwarzenberg geborig, sind in neuerer Zeit ganzlicb renoviert

worden: in Wittingau, Neubaus und Krumau hingegen siebt man zwischen den

allertiimlicb gotiscben Anlagen verscbiedene von den letzten Herren von Rosen-

berg berriibrende, im Renaissancestil gehaltene Partien. Gleicb dem Hause der

Medizeer haben auch die Rosenberger von ibreni ersten Aultreten an bis zu ibrem

Erloschen eiiie lange Reihe bochbegabter Feldberren und Staafsmanner aufzu-

weisen, auch teilten fast alle die gleicbe Kunstliebe, welcbe sich von Wokko I.,

der 1259 das Stift Hohenfurt griindete, auf seine Nacbkommen vererbte. I'nter

Peter IV. von Rosenberg wurde der Baumeister Pesnifier aus Burgbausen in

Bayern berufen, um das ScbloB Krumau zu restaurieren und zu vergroBern,

welcbe Arbeit zwischen 1508—20 durcbgefiibrt wurde. Krumau ist ein Kon-

glomerat von Gebiiuden, welcbe aus den verscbiedenslen Zeiten berriibren, und

iibertrifft an Umfang mancbe Stadt: die Burg enthalt funf Hofe und mehr als

dreihimdert Gemacher, abgesehen von Beamtenwohnungen, Okonomieriiumen und

Stallungen. Der erste oder \'orbof heiBt Tummelplatz, well darin ehemals Tur-

niere abgebalten wurden; von bier fubrt eine Briicke in den zweiten Hof, der

um obige Zeit seine gegenwiirtige Gestalt erbalten hat. Die diesen Hof um-
gebenden Baulichkeiten gehoren der gotisierenden Frlibrenaissance an, die Wande
sind mit Sgraffiten und grau in grau gemalten Arabesken verziert, die Ge-

sinise schvver, aber nach italienischer Weise gegliedert, und die Uberwolbungen

rundbogig. An der Sudostseite dieses Hofes stebt auf einem steil gegen den

MoldaufluB abfallenden Felsen der runde Bergfried, dessen Unterbau noch der

romaniscben Zeit angehort. In der Hohe von 12 Meter beginnt der Neubau,

kenntlich durch eine Reihe gekuppelter Fenster mit jialusterformigen Saulchen

und antiken Gesimsen. Weiter oberbalb, 2(j Meter iiber dem Niveau des Platzes,

umziebt ein weitausladendes Gesims aus Terrakotta den Bau, dariiber erhejjt sich

eine meisterbaft angeordnete Siiulengalerie mit durcbbrocbenen Gelandern, an

den kolossale Lowenkopfe und Masken angebracht sind. Innerballi der Galerie

befindet sich die Tiirmerwohnung und eine Glockenstube. Das mit einer hoch-

aufstrel)enden Laterne versehene Kupferdach rubt auf der Saulenstellung, deren

reiche Kapitelle und Gebiilke wesentlich beitragen, den ganzen Bau als ein Werk
deutscher Renaissance erscheinen zu lassen. Dazu kommt, daB das schon in

seinen Formcii iiberraschende Bauwerk, welches bei 13 Meter unterm Durchinesser

eine Gesamtbobe von mehr als GO Meter erreicht, auch durch ein wunderbares

Farbenspiel gehoben wird; das warme Grau der Granit(iuadern am Unterbau, die

rote Farbe der Terrakotten im Vereine mit der griinscbimmernden Kupferdacbung

gewahren einen ui)eraus reicben Anblick. Der dritte in der eigentliclien Hocb-
burg gelegene Hof bietet geringeres Interesse, nur die dort belindliciie ScbloB-

kapelle ist in eleganter Renaissance ausgestatlet. Alle iibrigen Baulichkeiten

sind total erneuert worden.')

1) Aui'niiluiK' (lor Wiener Haiihiitte XVI.
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Audi (lie Stiidt Krumau besitzt nielirere schone. im altertiimlichen Stil

ausgefiihrte Hiiuser, an denen neben wohlerlialtenen Stukkaluren noch manche

Reste von Malereien getrollen werden. Rundbogige Arkaden an den der Stralie

zugekebrlen Fassaden und abgetieppte Giebel sind cliarakteristiscbe Merkmale

dieser Bauten, zu deren Herstellung die Burger oft'enbar durch ihre Fursten an-

geeifert wurden.

I
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Abb. 71 Haus za Wittingau

Ahnliche Verbaltnisse finden sich in Wittingau und Neuhaus, und zwar

sowohl in den dortigen Schlossern wie stadtischen Gebauden. Die forlwahrend

bewohnten Schldsser bestehen aus den mannigfaltigsten romanischen, gotiscben

und neueren Bauleilen. ziemlich bunt aneinander gereiht: im Scblosse Neuhaus

erblickt man ein schijnes Portal mit Vorhalle und Treppenhaus. in Wittingau einen

stattlichen Saulengang und eine Schlolikapelle, von Wilhelm Rosenberg uni 1550

erbaut. An den im Renaissancestil ausgefuhrten Hilusern kommen geschweifte,

audi halbkreisformige Giebel und Laubengange vor, tiber den Eingangen Jahres-

zablen, die von 1540— IGOL) fortlaufen. Oberaus diarakterislisch ist namentlich
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Abb. Erd^eschofigrundrifi eincs Hauscs zu "Wittiiigau

in Wiltingau ein ansehnliches, jetzt als Gastliaus dienendes Wohnhaus (Abb. 71),

das die Jahreszabl 1544 und das Rosenbergsche Wappen triigt. Die weiten, auf

abgefasten Pfeilern ruhenden Arkaden des Erdgeschosses, vor allem aber der

breite Giebel mil seinen abgetreppten Zinnenkranzen und den festungsartigen

runden Ecktiirmen geboren zu den Besonderbeiten dieser bohmisch-slawischen

Arcbitektur. Es ist bier wieder die Haufung gleicbartiger kronender Motive fiber

dem borizontalen Hauptgesims, die in alien slawiscben Gegenden wiederkehrt.

Von der hubscben Anordnung des Inneren gibt der GrundriB des Erdgeschosses

(Abb. 72) eine Anscbauung.

Rings von den Besitzungen der Rosenberger eingeschlossen liegt in einer

frucbtharen Ebene die koniglicbe Stadt Budweis, deren Anlage mil vieler Wabr-
scheinlicbkeit den genannten Dynasten zugeschrieben wird. Mil Ausnabme der

im 13. Jahrhundert durch Ottokar II. erbauten Dominikanerkirche und des grund-

licb verzopften gotischen Do-

mes gehort die ganze Stadt

in alien Platzen und SlraBen

der Renaissance an. Scbone,

sorgfaltig durcbgefubrte Ge-

biUide werden nicht getroffen;

ini einzelnen betracbtet tragt

sogar der Stil einen nuch-

ternen, etwas derben Gba-

rakter'), das Gesamtbild der

Stadt aber ist ein ungemein
freundlicbes und wohnliches.

Besonders bilbscb prasentiert

sich der genau orientierte Marktplatz, der nabezu ein regebiiilBiges (Juadrat bildet

und an alien Seiten mit offenen Arkaden (Laubengiingen) umgeben ist. Inmitten

des Platzes stebt ein trefflicb komponierter, mit Statuen geschmuckter Brunnen,

von dem aus die Anordnung der inneren Stadt am besten uberseben werden

kann. Im Gegensatze zu anderen Stadten Bobmen.s erblickt man weder einen

Giebel nocb ein Dach : alle Dacbungen sind auf slawisclie Art nach ruckwarts

geneigt und die Fassaden entweder mit borizontalen Galerien oder Attiken ge-

kront, so daB der Beschauer sicb fast nach Italien versetzt glaubt. Obwohl
die Hauser sebr einfach ausgestattet sind, waltet doch keine Monotonie vor; die

verschieden gestalteten Bogenstellungen, durebbrochenen Galerien und Pilaster

bewirken ein sebr belebtes Bild. Ein bezeichnendes Beispiel, das die Arkaden des

Erdgeschosses und die eigentumbcbe festungsartige Bebandlung der oberen Ab-
schlusse mil Zinnenkranz und Ecktiirmchen veranscbaulicbt, fugen wir in Abb. 73

bei. Die national-bohmische Bauweise tritt hier ganz besonders stark in die Er-

scheinung. Neben dem schon genannten Co^(ca?e ( 1610—47) waren iibrigens noch
mehrere itaUeniscbe Meister in Budweis tiltig: das geraumige Ratbaus, der Markt-

brunnen und Stadtturm gel)en Zeugnis von ibrem Wirken.
Vier Stunden siidlich von Budweis hegt das zierlicbe Schlolkben Komar-

schitz, im Jahre 1565 von dem Ritter Korczensky erbaut und besonders des-

lialb wichtig, well es das einzige nach einheitlichem Plane durcbgefubrte Bau-
werk Sudbubmens ist. Sowobl im ErdgeschoB, wie in den beiden oberen Stock-

werken zielien toskanische Bogenstellungen sich vor den Zimmerreiben bin und
verbinden die entgegengesetzten Flugel des Scblosses. Von Budweis gegen Westen

1) Vgl. Mitteilungen dfi- k. k. Zentr.-Komm. 1868, p. XCVI, wo einige Abbildungen von
Ililuseru entliiilteii sind, dfnen niisere Abb. 71— 73 durch zuvorkominende (iiito des Herrn
Prasideiiten der Zentr.-Koinin. entlehnt sind.
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uns wendend gelangen wir in den Bohmerwald, wo nacli zehnstiindiger Wanderung
das Stildtchen Praclialitz gar einladend zwisclien liolien Bergen und Ficliten-

wiildern liervorblickt. Von den Hussiten 1520 griindlich zerstort, erholte sich die

ehemals sehr bliihende Stadt durch die Vorsorge der Herren von Hosenberg all-

mahlich wieder iind wurde zwischen 1500—1)0 neu in einern eigentumlichen

Gebirgsstil aufgebaut. Alls llauser zeigen Spuren von Bemahing und Stukkalur,

iiberall sieht man Inschriften, Wappen, Sgrafliten und oinamenfierte Steinmelz-

arbeiten. Am besten hat sich das Rathaus mit seinen Gemalden und unziihligen

auf Spruchbander geschriebenen Sinnspriichen erhalten : es ist, gleich den meisten

Hausern, in zwar etwas schwerer, aber voUstandig entwickelter Renaissance ge-

halten, mit einem stattlichen Erker verziert und hat ein schones Portal, iiber

dera die Jahreszahl 1571 als Erbauungszeit steht.')

Abb. 73 Haus zu Biidwcis

Die Malereien uberdecken das ganze Gebaude voni Sockel bis zum Dach-

gesims : man sieht die allegorischen Gestalten der Gerechtigkeit, Tai)ferkeit, Weis-

heit, dann Glaube, Hottnung und Liebe, Schlachten, biblische Szenen usw. —
Audi das Rosenbergsche Wappen mit der I'berschrift : Wiliielmus a Rosenberg,

ist angebracht, ein Zeichen, dat5 dieser feingebildete und kunstsinnige Fiirst,

welcher 1559—98 Besitzer der Stadt war, das Haus hat erbauen lassen.

Erinnert Prachatitz mit seiner malerischen Ausstattung an die Landstiidte

Tirols und Oljerbayerns, so betreten wir nun, in das Waldgebirge vordringend,

das Gebiet der Alpenbauart. Mittelpunkt ist der Marktflecken Wallern, ein

ansehnlicher ()rt mit 2000 Einwohnern und etwa 250 Hausern, welche groliten-

teils mit flachen, steinbeschvverlen Schindeldachern bedeckt und im Blockwandbau
ausgefiihrt sind. Hat auch vor einigen Jahren hier ein groBer Brand gewiitet und

1) In Aufii. d. Wiener Banhutte XVI.



J 28 2. Buch Die Bauwei'ke XII. Kapitel Siid- uud West-Bohmen

viele Gebaude zerstort, so blieb doch genug erhalten, um den alien Bestand er-

kennen zu lassen. Peter Wok von Rosenberg begiinstigte die gewerbsamen Ein-

wohner von Wallern besonders; unter ihm diirften gegen die Mitte des 16. Jahr-

liunderts die meisten Ilituser errichtet worden sein. Einen ilhnlichen malerischen

Gebirgscharakter wie Prachatitz zeigt auch die Stadt Winterberg, wo die Rosen-

berge ebenfalls ein grol3es SchloB besafien.

Ostwarls der Moldau liegen an der alien Prager StraBe (jetzt Eisenbahn)

die Stadt Wesely mit einem geschmackvoUen, aber sehr kleinen Rathause,

dann Sobieslau mit mehreren Bauten der letzten Rosenberge. Tabor, als

Hussitenlager enlstanden, besaB bis vor kurzem zwei interessante Tore im ge-

mischten golisch-welscben Slil erbaut, die aber der Eisenbabn weichen muBten.

Erhalten haben sich einige rait geschweiften Giebeln versehene Hauser, unter

denen das alte hussitische Predigerhaus sich durch seltsame Pbantastik aus-

zeichnet. Vor diesem Hause besteht noch ein groBer, aus Granit errichteter Tisch,

an welchem das Abendmahl den bohmischen Konfessionisten unter beiderlei Ge-

stalt erteilt wurde.

Der Budweis-Pilsener Eisenbahn folgend, erl)lickt man nach Zuriicklegung

des halben Weges das gewaltige SchloB Strakonitz, wo der Landgraf Bavarus

von Strakonitz im Jahre 1243 einen Konvent des Johanniterordens griindete.

Diesem Orden gehort heute noch das SchloB, das begreiflicherweise oft um-

geandert und iiberbaut worden ist. .lohann von Rosenberg, 1517—32 General-

prior, erbaute einen Fliigel in sehr altertundicher Renaissance, zu Wolmungen
fur die anwesenden Ritter Ijestimmt. Jedes Gemach hat einen besonderen, auf

Kragsteinen vorgelegten Erker mit groBen dreifeldrigen Fenstern, und ist mit

Verliifelungen ausgestattet, doch wird gegenwartig das Gebiiude wenig beniitzt.

Nahe bei der Stadt Strakonitz beiindet sich die von einem Friedhofe umgebene
St. Wenzels-Kirche, woselbst ein in edelster Renaissance errichtetes Prachtportal,

ganz aus Tafeln von gebranntem Ton gefiigt, sich erhalten hat. Dieselbe An-

ordnung, wie sie am geschilderten SchloBteil von Strakonitz vorkommt, gewahrt

man auch an dem um 1530 von Leo von Rosmital neu aufgebauten Schlosse

Blatna: spitzwinkelig vortretende Erker, reiche Vertiifeluiigen und in einer der

Ijeiden SchJoBkapellen auch hemerkenswerte Wandgemiilde.

Die ehemalige Kreisstadt Klattau, unfern der baj'rischen Grenze, Ijesilzt

ein schones, 1559 erhautes Rathaus mit einem kunstreicben Turme, der in der

Hiihe von 45 Meter mit einer Galerie umzogen und mit trefllicher Steinmetzarbeit

ausgestattet ist. Erbauer war ein Amsterdamer namens SuJ)ieUyn, welcher durch

unbekannte Schicksale hierher verschlagen wurde. Aus diesem Beisjiiele erhellt,

dafi neben den Italienern t'ortwahrend Kiinsller aus alien Weltgegenden nach

Bohmen berufen wurden und Beschaftigung fanden. Noch ein in dieser Gegend
behndliches SchloB darf nicht unerwahnt bleiben; Bischofteinitz, ehemals

Besitztum der Prager Bischofe, woher der Name riihrt. Im Verlauf der Hussiten-

sturme, als der gewalttatige Adel sich die geistlichen Giiter aneignete, gelangte

die Herrschaft durch Verpfandung an die Heiren Dobrohast von Ronsherg, dann

1539 an die Lobkowitz, die das SchloB erweitern oder ganz neu aufhauen lieBen.

Es ist um einen rechteckigen Hot angeordnet, an den Ecken mit Turmen flankiert

und genau in derselben Manier ausgefuhrt, welche wir am Schwarzenbergschen
(urspriinglich Rosenbergschen) Palast auf dem Hradschin zu Prag kennen gelernt

haben. Joiiann von Lobkowitz, Oberstlandeskammerer in Bohmen (1554—70),

war der Bauherr. Der Meister ist unbekannt, er scheint derselbe gewesen zu

sein, der den Schwarzenbergschen Palast erbaute; man sieht hier wie dort die

gleichen, mit Zwickeln vorgelegten Dachgesimse, Sgrafliten und Fensterumrah-
mungen, uherhau])l die gleiche Behandlung des Details.



Pilson list

Nachsl Prag besitzt Pilsen die meislen unci bedeutungsvoUsten DenUmale

der Renaissance, die bier keine oder nur geringe ilalieniscbe Einfliis.se erkennen

last. Zuerst fiillt der geraumige Marktplatz von 190 Meter Lange und 140 Meter

Breite auf, in dessen Mitte (jedoch stark gegen Norden geriickt) die gotiscbe,

von den deutscben Ordensriltern gegriindete Erzdecbaneikircbe liegt. Reicli-

gescbmiickte Hiiiiser, alia mil Jabreszablen und Inscbriften verselien, umgeben

den Platz, der ein wiirdiges Gegensluck, docb

zugleicli den enlschiedensten Gegensatz zu

dem Budweiser Ringe bildet, da in Pilsen

weder Laubengiinge nocb Balustraden geselien

werden. Mit Ausnabme des oden neuen Kreis-

amtsgebiiudes geboren alle am Platze steben-

den Gebilude der Friibrenaissance an, sind

zwiscben 1535 -!I0 entstanden und zeicbnen

sicb durch hobe Giebel, mitunter aucb durch

prachtvolle Portale aus. Als altestes Bau-

werk Pilsens wird das Deutsche Haus
(Abb. 74) genannl, das scbon unter dem Kiinig

Ottokarl. 1217—20 durch die deutscben Rilter

angelegt worden sein soil. Dieses Gebiiude,

ein Eckbaus an der Westseite des Markt-

platzes, Ijestebt eigenllicb aus zwei fast ganz

gleicben Hiiusern, von denen jedes mit einer

besonderen Giebelkronung versehen ist. Von
dem hohen Alter und urspriinglichen Bestande

hat sicb keine auRere Spur erbalten, aucb ist

fraglicb, ob die Kernmauern nocb der Grtin-

dungszeit entstammen : die gegen den Platz

gerichtete Seite ist ein schoner Renaissance-

bau und unter einem Fenster mit der Jahres-

zabl 1530 bezeichnet. Die beiden, mit kraf-

tigen Gesimsen und Pilastern ausgestattelen

Giebel verleihen dem Hause ein stolzes An-

seben, das durch gekuppelte Fenster und Hu-

stika nocb gehoben wird. Im Innern besteben

einige Wolbungen mit spiitgotiscben Rippen,

aucb spitzbogige Fenster, die jedoch gleicb-

zeitig mit den iibrigen Bauteilen bergestellt

worden sein konnen. Interessant ist eine hol-

zerne Treppe mit geschnitzlem Geliinder und
einige Holzdecken, audi bat sicb im oberen Stockwerk ein groBes, mit Wand-
malereien verziertes Gemach erbalten.

Nordwiirts von der Kircbe erbebt sicb das Rat bans, ein macbtiges aus

Quadern erricbtetes Bauwerk, reicb an geschicbtlichen Erinneruiigen aus der Zeit

des Drei(3igjahrigen Krieges. Das Haus ist 22 Meter lang und entbiilt auBer dem
Erdgeschosse noch vier Stockwerke; deren oberstes umfaBt jedoch nur eine Uhr-

kammer und zwei benutzbare Nebenraume. Oberbalb des Hauptgesimses steigen

die in BObmen beliebten Dacberker auf, dazwiscben stehen groBe Steinvasen und
auf dem Dacbfirst ein Tiirmchen als Dacbreiter. Die Formengebung ist .scblicbt.

im ObergeschoB toskaniscbe Pilaster, die Fenster ebenfalls mit solcben Gesimsen
umrabmt und im Parterre kraftige Rustika. Uber dem rundbogigen Portal tritt

ein offener Balkon vor, wobl spatere Zutat. Im ersten Slockwerk befindet sicb

Abb. 74 Deutsches H:ius zu PiLsen
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ein groBer Saal, in dem noch ein Teil der alten Riistkammer aufbewahrt wird:

man sieht aus der Hussitenzeit herruhrende Waffenstiicke, die meisten aber

gehoren der Zeit des DreiPjigjahrigen Krieges an. Trotz seiner fast iibertriebenen

Einfachheit und massigen Gliederung zeigt der Bau eine wohldurebdachte kiinst-

lerische Anordnung und eine seiner Bestimmung angemessene GroBheit. AIs Bau-
zeit ist das Jahr 1558 festgestellt.

Nur wenige Jahre nacb dem Rathause entstanden das gegenwJirtige Erz-

dechaneigeliaude und das anstoBende Hans, l)eide der Westfronte der Kirche

gegeniibersteliend. Letzteres scbeint seiner Ausstattung gemaB ursprilngHch zu

einem Pfarrhof bestimmt gewesen zu sein und zeichnet sich durcb groBen Reichtum
an Ornamenten und Figuren aus. Ein sehr schlanker, mit Schnecken und Vasen
ausgestatteter Giebel ist durch wagerechte Gesimse in drei Stockwerke abgeteilt,

das obere enthalt eine, das mittlere drei und das unterste fiinf Nischen mit

Heiligengestalten in hocherbabener, zum Teil ganz runder Arbeit, aus Sandstein

hergestellt: die Niscben selbsl sind zwischen toskanische Halbsiiulen eingepaBt.

In der obersten Nische thront Gott-Vater auf Wolken, unter diesem Bilde er-

blickt man im Mittelfelde die Dreieinigkeit, recbts Petrus mit den Scbliisseln, bnks
Paulus mit einem Buche, als Brustbilder. Die unterste Niscbenreibe enlbult in

der Mitte ein Fenster, neben welchem die iiberleljensgroBen Standbilder der Evan-
gebsten eingereiht sind. Das mit Sparrenkujtfen ausgestaltete Ilauptgesims wird

von Gnomen unterstiitzt, zwischen denen kleine, nur 7- Meter hohe Fenster ein

ZwiscbengescboB andeuten. Sonst besitzt das Haus neben dem ErdgescboB nur
ein einziges Stockwerk mit drei fabelhaft reieh dekorierten Fenstern, von denen das

mittlere einteilig, die beiden iiulieren aber zweit'eldrig sind. Da die Fassade nur

etwa 9'/-' Meter breit und mit einem Tor verseben ist, konnte dieses nur an der

Seite angebracbt werden; dem Cbarakler des Ganzen entsprecbend, prangt es im
vollsten ( )rnamentensebmuck. Neben der rundbogigen Offnung steben Karyatiden

mit ioniscben Kapitellen auf den Hiiuptern und unterstutzen ein mit Perlstiiben

und Kragsteinen versebenes Gebalke, dessen Fries durcb verscblungene Untiere

ausgefullt wird. Damit ist die Fulle der ( )rnamentierung noch nicbt erscbopft;

das Feld oberbalb des neben dem Portal befindlicben Fensters wird ausgefullt

durch ein groBes in Stuckmasse ausgefubrtes Relief, die Ermordung des hi. Wenzel
darstellend. Der Heilige biilt sich im Niedersinken an dem Ring der Kirchentiire

fest, sein Bruder stoBt ihm von riickwiirts das Scbwert in den Leib, wiibrend ein

Mordgeselle die Fackel schwingl und ein treuer Diener dem Gefallenen beizu-

steben sucbt. Auf einem kleinen am Torljogen angebracbten Scbilde befindet

sich der Name des Bauherrn: W. STANEK, darin die Jabreszabl 1572.

Ein zweites abnlicb angeordnetes, offenbar vom selben Baumeister aus-

gefiihrtes Haus findet sich in einer NebenstraBe, die gegenwartig Fleiscbbank-

straBe genannt wird. Die Dekoration ist womoglicb noch reicber, docb bemerkt

man bier anslatt der Heiligenfiguren kriegeriscbeTropbaen, Helme, Fabnen, Scbanz-

korbe, dazwischen audi musikaliscbe Instrumente, Geigen, Notenblatter usw. Das
Baujabr 1575 ist am SchluBstein des Torbogens eingemeiBelt. — Einige zwanzig

auf dem Marktplalz und dessen Niihe befindlicbe Hfiuser sind in iibnlicher Weise

ausgetubrt, wobei erwabnt zu werden verdient, daB fast alle gleicbe Breite ein-

halten, daP) ferner die Porlaie immer auf der Seite stehen, und im Stockwerk

daruber nicht mebr als drei Fenster, manchrnal doppelte, getroften werden.

Wir haben den Pilsener Bauten mit Absicht eine etwas eingebende Be-

schreibung gewidmet, well eine solche Anzabl reicbornamentierter Werke weder

in Biibmen nucb in den Nacbbarliindern vorkonmit. Die Formengebung neigt

scbon zum Harocken bin, die Ausfuhrung aber verdient um so bobere Anerken-

nung, als die Stadt unter ibren Einwohnern nie einen Fiirsten oder sonstigen
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holien Herrn zahlte uiid alle Unlernelimungen vom Biirgerstande ausgingen.

Pilsen ist zugleich der einzige Ort, wo der Ilussitismus nie, audi nicht voruber-

gehend, FuH t'assen konnte: Zischka gewillirle 14:21 den Pilsenern eineii Waffen-

stillstiind und lieB sie dann unbehelligt. Vor den Mauern Pilsens lirach sich 14;i.'5

die Macht der llussiten, Prokop der (iroBe niuBte nach beinahe zebnmonatlicher

Belagerung mit llinterlassung seines Heergerates und der Kranken unverrichteter

Dinge abziehen, um bei Lipan nebsl 13000 Taboriten den Tod zu finden. Aueh
an den Adelserbebungen von 154G—47 und 1618—20 hat Pilsen ebensowenig

wie Budweis teilgenommen, weslialb diese Stadte von Kaiser Ferdinand II. den

Ehrenlilel „stets getreue" erhielten.

Zuverlassige Nachrichten iiber die in Pilsen wirkenden Kunstler fehlen bei-

nahe ganzlich; Italiener warden zwar genannt, doch scheint vorzugsweise ein

einheimischer Meister tatig gewesen zu sein.

Das nordwestliche und nordliche Bohmen

Von Biscliofteinitz dem Grenzgeljirge entlang, gegen Nordwest binwandernd,

betreten wir das kompakte Deutschbohmen mit einer groBen Anzahl von Stadten,

darunter die ehemalige Keichsstadt Eger, die Weltliiider Kailsbad und Teplitz,

dann Saaz, Koniotau, Briix, Aussig und Leilraeritz. Der Fachwerkbau war in

diesen Gegenden bis zur Zeit des I\aisers .Josejili II. allgemein iiblich, dann wurde

diese Bauweise wegen Feuergefahrlichkeit strengstens verboten. In Czernoschim,

Plan, Sandau bis hin gegen Asch, ferner in Joachimstal, Klosterle, Gorkau und

Graupen werden noch viele Fach- oder Riegelwerkbauten getroft'en, die je nach

ihrem Alter sich bald mehr der Gotik, bald der Renaissance nahern. GroBere

kiinsllerisch wichtige Bauwerke werden in dieseni Bezirke nicht viele gel'unden,

die ununterbrochenen Kriege und Grenzstreitigkeiten des 15. und IG. Jahrhunderts

haben hier so schwer gelastet, daB ini Verhaltnis zu den Zerstorungen wenig

geschaffen werden konnte. Die am Schlusse des 12. Jahrhunderts erbaute roma-

nische Klosterkirche zu Tepl besitzt ein schones Renaissance-Portal und die an-

grenzende Stadt ein paar hultsche Hauser: Eger hingegen hat nicht ein einziges

Denkmal der Frtihzeit aufzuweisen. Das Rathaus wurde 1723— 28 vom dortigen

Baumeister Pfoffer mit Beibehaltung einiger aus den Jahren 1550—72 herriih-

render Telle in verstandiger Spiitrenaissance aufgefiihrt und gewahrt immerhin

einen erfreulichen Anblick. Einen Besuch verdient das zwei Stunden von Eger

entfernte SchloB Seeberg mit einem interessanten vertafelten Saale und mehreren

altertiimlichen Einrichtungsstiicken. Die der Mitte des 16. Jahrhunderts entstam-

menden Schlosser Falkenau und Heinrichsgrtin sind quadratische, an den

Ecken mit Rundtiirmen flankierte Bauwerke und nur deshalb bemerkenswert,

well dergleichen in Suddeutschland sehr hautige Anlagen hierlands sonst nicht

gesehen werden. Das stattliche Rathaus zuKaaden wurde in der Neuzeit durch

Brand schwer beschadigt und dann ul}eraus niichtern von Grund aus erneuert.

Erhalten hat sich nur der gotische Stadtlurm und ein anstehendes, in eleganter

deutscher Renaissance gehaltenes Tor. Komotau, Commenda, die bertihmte

Komturei des deutschen Rilterordens, besitzt noch interessante Uberreste des von

den llussiten zerstorten Schlosses, das um 1560 durch die Herren von Lobkowitz

wieder aufgebaut wurde.

Beinahe alle Rathauser Deutschbohmens zeigen die schon beschriebene ge-

mischte Bauweise: spitzbogige, gegen die MarktpliUze gerichtete Arkaden, schwere

toskanische Gliederungen und reich ausgestattete Daclierker, in denen sich nicht

selten die architektonisclie Bedeutung konzentriert. So stellt sich das um 1560

erbaute Rathaus zu Briix dar, ein Bau von beschriinktem kunstlerischen Werte,
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doch ein Ganzes von originellem Ausdruck. (Abb. 75.) Die langgestreckte Fas-

sade, welche die Westseite des Marktplatzes begrenzt, offnet sich mit tails rund-

bogigen, teils spitzbogigen Hallen: an der siidiichen Ecke springt ein viereckiger

Tuna vor (auf unserer Abbildung links angedeutet), im ErdgescboB eljenfalls eine

Spitzbogenhalle bildend. Samtlichen Arkadenstlitzen sind derbe Strebepfeiler vor-

gelegt, auf deren geschweil'ten Deckplatten kolossale Figuren aus Sandstein ruhen.

Dies alles, sowie der reiche Freskenschmuck der Fassade, die freilich wiederholte

Erneuerungen verriit, gibt deni Ganzen eine lebhafte Wirkung trofz des geringen

Materials und der fliich-

tigen, fast rohen Aus-

fiihrung. Auch hier die

oft erwiihnte Reihnng

kleiner Giebel iiber dem
Hauptgesims nach sla-

wiscber Art. Die Ein-

wirkung der Krakauer

Tuchhalle ist unverkenn-

bar. Der rundbogige

Eingang ist rechts und

links mit Sitznischen

versehen, hat in der Ar-

cliivolte biibsches Orna-

ment und in der Mitte

das Brustbild des Bau-

meisters, der einen ge-

otfnetenZirkelhalt. Eine

geradlaufige Treppe, de-

ren Gelander gotisches

MaBwerk mit eleganten

Renaissance-Rosetten

zeigt, fiihrt zu einem

slattlichen Vorsaal mit

Kreuzgewolben, auf ei-

ner Reihe toskanischer

Siiulen ruhend. An den

Gewolben sind in Stuck

allerlei Ornamente, Rauten, Sterne u. dgl. aufgebracht. Wonioglich noch urwiich-

siger trilt diese gemischte Richtung an dem gleichzeitig (1554—59) von Georg
Wesseteczka errichteten Rathaus in Saaz auf, wo ebenfalls spitzbogige Ilallen

an der Frontseite sich binziehen. Bei minderer Hohe der Bogenofifnungen sind

die Pfeiler massiver, doch fehlen hier die Strebepfeiler und figiirlichen Ausstat-

tungen. Der Oberbau zeigt iihnliche Anordnung wie in Briix, man erkennt den

Nachfolger des Meisters Benedikt von Laun an den scbweren Umrahmungen der

Fenster und toskanischen Gesimsen.

Ein trotz vieler Verstiimmelungen und Umbauten hochst imposantes Gebiiude

ist das Rathaus zu Leitmeritz, bereits unter Karl IV. um 1350 erricbtet. Im
Jaiire 153!) war das Hans infolge eines Brandes so schadhaft, dal5 eine griind-

liche Erneuerung vorgenommen werden muBte, worauf zur Zeit des Kaisers

Rudolf II. ein abermaliger Umbau slatlfand, so daB nun drei Bauperioden genau
unlerschieden werden konnen. Das aus Sandsteinquatlern errichtete ElrdgeschoB

mit seinen Ilallen geliort der Griiiidungszeit an und zeigt in seinen Gewolben,

Simswerken und SchluBsteinen die Gotik des 14. Jahrhunderts ; die angebauten

Abb. Rathau.s za Brux



Leitnii'i-itz Liinn 123

Strebepfeiler sind spatere Zutalen, wie durch die zweimal angebrachte Jahres-

zalil 1539 zur Geniige bestiltigl wird. Auf dem der (Lstseite zugekehrlen Strebe-

pfeiler ist das Standbild eines gebarnisclilen Ritters (ein RolandsbildV) aufgestellt,

unterhalb wareii die gesetzmaBigen Langcn- und llnblniaBe angegeben. Das erste

und zweite Stockwerk sind im gemischten Stil gehalten: im ersten sieht man
dreifeldrige mit Steinkreuzen eingeteiUe sehr hohe Fenster, im zweilen wechsehi

zwei- und dreifacbe niedrigere Fenster ab. Dariiber zieht sich ein machtiges

Hauptgesims urn den ganzen freistehenden Ban, dessen gegen den Platz gericbtete

Front durcb zwei bolie, mit Lisenen, (Juergurten und Scbnecken dekorierte (iiel>el

gekront wird. Zwiscben den Giebeln steigt ein zierlicbes Glockentiirmcben empor;

darunter eine Ubr. Die Seitenfassaden, an denen sich die unteren Hallen fort-

setzen, sind mit Dacberkern von ilbnlicher Form wie die Hauptgiebel versehen,

was dem Ganzen ein vornebmes schloBartiges Ansehen verleibt. Das Innere ent-

lialt im ersten Stock einen vertafelten Saal mit kasseltierter Ilolzdecke, vielen

Schnitzereien und Sinnspriiclien, alles in elegant ester Renaissance durcbgelubrt.

Ebenso geschmackvoll ist eine steinerne Pracbltreppe, die vom ersten Stockwerk

in das zweite fiibrt; ibre Entstebung fallt in den Anfang der Regierung Rudolfs II.

Leitmeritz besaB bis zum Jabre 1872 mebrere scbone Privatbiiuser; sie Helen aber

der bald darauf erbauten osllicben Elbebahn zum (Ipfer.

In dem weiten Zwiscbengebiete, das sicli westwiirts von Prag ausbreitet,

zeicbnet sich besonders das ScbloB Sme tsclina aus, das Graf Jaroslaw Borczit.i

von Martinitz, dersell^e, der 1G18 den berubmten Fenstersturz milmacbte, grofilen-

teils neu hat erbauen lassen. Das Gebilude ist mit einem tiefen Graben umgeben,

viereckig, mit polygonen Turmen verseben, bei sonst einfacber Gestaltung der

AuBenseiten. Der trefflich angeordnete Hof ist mit Saulengangen toskaniscber

Ordnung umgeben; an ihren Riickwanden erblickt man die Wappen zablloser

Fiirstenbauser, mit denen die Familie Martinitz verwandt war oder sein wollte.

Ein vertafelter, stark modernisierter Saal, ferner die vom alten Bau herriibrende

gotische ScbloBkapelle mit scbOnen Scbnitzwerken und Malereien sind sebenswert.

Ein kunstgescbicbtlicb merkwiirdiger Punkt ist Laun, friiber als die

Geburtsstiitte des vielbesprocbenen Meisters liciwdiLt ibobmisiert Benescb) an-

geseben, der bier etwa von 151G bis zu seinem Tode, 1537, tiilig war und neben

der mit Recbt gepriesenen Kirche mebrere noch vorbandene Werke ausgefuhrt

hat. Das Ratbaus, ein Stadttor, ein mit auBerster Sorgfalt durcbgebildeter origi-

neller Erker und nocb ein Privatbaus bieten tielegenheit, die Manier des Meisters

in den verschiedensten Richtungen kennen zu lernen. Er ist bauptsacblicb Kon-

strukteur, mebr Verstandesmensch als Kiinstler, daber auch seine letzten Arbeiten

gescbmaekvoller und feiner gehalten sind, als seine friiheren. Gleicbzeitig mit

Lionardo da Vinci, Bramante, Peruzzi und anderen Meistern der Renaissance

wirkend, war er mit ibrer Riebtung bekannt geworden und batte sich manche
Einzelbeiten angeeignet, obne ein wirkliches Verstandnis des Stiles zu gewinnen.

Sein Streben war offenbar dahin gerichtet, ein neues, den veriinderten religiosen

Anschauungen entsprecbendes Kircbenbausystem zu scbaffen und eine Verschmel-

zung der mittelalterlicben und neuen Elemente berbeizufidiren, was ihm trotz

seiner angestrengten Bemiibung nicbt gelungen ist und naturgemaB nicht ge-

iingen konnte. Die rings mit Emiioren umzogenen Kircbenballen zu Laun und Brlix,

vor allem aber der bewunderungswurdig konstruierte Oberbau der St. Barbara-

kircbe in Kuttenberg geben Zeugnis von diesem Streben und dem Haschen nach

neuen Formen. Mit groBerem Gescbicke, als im Kirchenbau, verstebt Meister

Benedikt die Renaissanceformen bei seineu Profanbauten zu bebandeln. Das 1519

gegriindete und um 1530 voUendete Ratbaus zu Laun zeigt manche Verwandt-

schaft mit dem zu Briix, docb ist die Behandlung der Einzelformen bereits ein-
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heitlicher. Die Stadt Laun IjesaB audi einen sehr merkwurdigen, von eiiiem

dortigen Burger und Steinmetzmeister Xamens \'inzenz Straczryba ausgeluhrten

Stadlbruunen, der 1770 niutwilligerweise zerstort wurde. Es hat sich aber eine

genaue Beschreibung dieses Denkmales erhalten, der wir folgendes entnelimen:

„Iiii Jahre 1572 am Mittwoch nach Rogate ist ein neuer Rohrkasten unweit des

Ralhauses angelegt und mit vielem Autwand den 13. August desselljeu Jahres

aufgestelll worden. Die Form bestand aus 12 Quadratwinkeln, war 12 Ellen weit

und (J Ellen tief. — In dem Umfang des Rohrkastens waren 12 Historian aus der

Heiligen Schrift, die sich auf das Wasser bezogen haben, meisterhaft angebracht.

ilber diesen sah man auf einer kiinstlichen Umfassung LOwen und Hunde, die

Wapjien und Trophaen hielten, dazwischen Kopfe, aus deren Mund durch messin-

gene ROlu-en das Wasser floB. AuBerdem waren Faune, Satyrn, Najaden und
andere dergleichen Figuren zu sehen. Auf dem oljersten Telle (der Mittelsiiule)

war Christus mit dem samaritisclien Weibe siclitbar." — Die Nebeneinanderreihung

biblischer und mythologischer Darstellungen, das Hereinziehen von Wappen, Tro-

phaen u. dgl., dann die bedeutende GroBe und Tiefe des Wasserkastens erzahlen

von einem in seiner Art einzigen Denknial.

Das dem Fiirsten von Lobkowitz gehorige prachtige SchloB Raudnitz an
der Elbe ist eines von den wenigen, welche durchaus nach einheitlichem Plane

angelegt worden sind. Es wurde 1572—ilO von dem Italiener Antonio de Porta

erbaut, ist viereckig und gleicht durch seine einforniige Architektur von auBen
etwas einer Kaserne. Der geriiumige i[uadratische Hof dagegen zeigt kiinst-

lerische Anordnung, ist mit einer korinthisierenden Pilasterstellung umgeben,
woriiber Stukkaturen auf farliigem Grund angeliracht sind. Die Detailbildung ist

zwar etwas schwer, doch ist die ansehnliche und stattliche Architektur von er-

freulicher Wirkung, die noch dadurch verstilrkt wird, daB die vierte Seite des

Hofs durch einen niedrigeren Fliigel mit Eingangsturm eingenommen wird. Der

italienische Meister hat sich trotz sudlicher Art im einzelnen doch den nordischen

Anforderungen in UmriB und landschaftlicher Wirkung sehr wohl gefiigt. Zwei
Meilen oljerhalb Raudnitz ragt auf hohem, weinumranktem Berge, dessen FuB
die Elbe bespult, das altertiimliche SchloB Melnik empor. Es gehort verschie-

denen Zeiten an, tragt jedoch vorwaltend den Gharakter der brihmischen Friih-

renaissance und enthalt einige dieser Riclitung angehorende Gemiicher, dann einen

offenen Gang mit geschweiften Siiulen. Sowohl im Schlosse wie in der angrenzen-

den Stadtpfarrkirche haben sich mebrere, in edelster Renaissance ausgefuhrte

Dekorationsmalereien erhalten, welche den besten derartigen Arbeiten des 16. Jahr-

hunderts lieigezahlt werden durfen. Als besonders meisterhaft verdienen die

Arabesken, Blumen und Fruclitgehilnge hervorgehoben zu werden, die in den

Feldern des golischen KirchengewOlijes auf dunkelm Grund gemalt sind.

Nicht feme von Aussig liegt auf dem rechten Elbeufer das nur aus einigen

Hiiusern bestehende Dorflein Waltirsch mit einer kleinen, fast unbekannten
Kirche, die laut Inschrift in den Jahren 1573—74 durch die Briider Friedrich und
Abraham Heinrich von Salhausen „angefangen und vollbracht worden." Der
AuBenl)au ist in schlicht allertiimiicher Renaissance gehalten und unterscheidet

sicii nicht von einer gewiihnhchen einschiffigen Landkirche: das Innere jedoch

zeigt feine Gliederung: Pilaster mit ionischen Kapitellen unterstiitzen das halb-

kreisformige Muldengewiilbe des 11 Meter langen, 7 Meter breiteu Scliiffes, und
der S'/a Meter breite und gleich tiefe Chor enthalt zierliche Stuckornamente. Es
ist jedoch niclit (Ue Architektur, sondern die bildnerische Ausstattung, welche

diesem Kirchlein ungewuhnlichen Wert verleiht. Eintretend in das Schiff werden

wir durch eine Reihe von Grabdenkmalen tiberrascht, deren Ireffhche Komposition

ebensosehr, wie ihre Ausftihrung in feinkornigem Sandstein Bewunderung verdient.
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Diese Denkmale sind dem Andenken der Herren von Salhausen gewidmel uiid

teils tafel-, teils allarformig rings an den Wiinden aufgestellt; sie enthalten die

lebensgroBen Figuren der hier ruhenden Faniiiienglieder, stattliche Manner- und
Frauengestalten, oft nach Art der Votivbilder von Schutzpatron und Heiligen

umgeben. Die Standliiiiler sind nobel angeordnet, meist liocli erliaben, einige

ganz rund ausgearbeitet und mit prachtvollen Rahnienwerken umfaBt; die an-

gebrachten Jahreszahlen geben kund, daB diese silmtlichen Skulpturen im Laufe

von 34 Jahren, namlich zwischen 1582— 1616 ausgefuhrt wurden. Der Kiinstler

hat sich nicht genannt, war alter otfenbar ein Deutsiher.

Nordcistlich von Leitnieritz erhebt sich im Polzental das groBtenteils er-

haltene SchloBclien 13 ens en letwa 1580 erbaul) mit einem sehr schonen vier-

eckigen Turm, welcher ansteigend sich verjiingt, oben jedoch mittels eines auf

Kragsteinen ruhenden Gesimses zu einer geiaumigen Turmkammer ausladt und so

in den Umrissen dem vielbewunderten Turme der Niirnberger Burg ahnlicli wird.

Die verstandig angeordnete und sorgfaltig ausgefiihrte Kirche im nahen Zwickau
ist das Werk eines Italieners, des Bencdikt Ferri, der den Bau 1658 voUendete.

Wir haben nun das groBe Gebiet betreten, das ehedem das Herzogtum
Friedland bildete, wo Wallenstein als unumschriinkter Herr gebot und viele Bau-

werke ausfiihren lieB. Das SchloB Friedland, mit Ausnahme des uralten runden

Bergfrieds von Wallenstein neu erbaut und eingerichtet, besitzt im Innern nur

noch einige vertiifelte Gemacher, die sich intakt erhalten haben, und ist sonst in

iilinlicher Weise wie der Waldsteinsche Palast zu Prag ausgestattet. Die AuBen-
seiten wurden in den letzten Jahren total umgeandert. Ebenso verhalt es sich

mit dem alteren Schlosse zu Reichenberg, das nach einem Brande giinzlich

erneuert wurde. Doch besteht noch unveriinderl die damit verbundene schone

Kapelle, die 1604—06 von Katharine von Radern gebaut wurde: ein einfach ge-

ttinchter Raum, von gotischen Fenstern erhellt und im Aehteck geschlossen, wird

von einer schonen, vollstiindig bemalten Kassettendecke in Holz uberdeckt, von
deren Kreuzungspunkten schone Rosetten herabhangen. Der prachtige Hauptaltar

hat zwei Geschosse mit Aufsatz, durch vortretende Doppelsaulen und reich ge-

schnitzte Relieffiguren geschmlickt. Auf der Nordseite steht auf drei Siiulen der

aufwendige Betstuhl der Herrschaften, mit vier Fenstern sich zur Kapelle oflnend;

dazwischen ionische Saulen und Hermen, dariiber iippiger Aufsatz mit Wappen.
Alles ist auf das reichste umrahmt, geschnitzt und bemalt, nicht minder das Innere

des Stuhls, das sich vor allem durch eine wundervoUe Kassettendecke mit vor-

trefflicher Malerei auszeichnet. Die Btihne lauft dann auf Saulen weiter an die

Westseite, wo sie eine kleine Orgel triigt. In der Siidostecke die ganz ahnliche

prachtige Kanzel, daneben noch ein kleiner Altar. Alles zusanunen ein Schatz-

kastlein feiner deutscher Renaissance.')

Da die friiherhin unbedeutende Orlschaft Reichenberg erst 1577 zur Stadt

erhoben wurde, ergibt sich von selbst, daB das um 1600 erbaute Rathaus nur
fiir die Bediirfnisse einer kleinen Stadt bestimmt ist. Dennoch spricht sich in

dem kleinen Bau der aufstrebende deutsche Biirgersinn aus, die Formen sind

kraftig und bei aller Einfachheit nicht ohne malerischen Reiz; der kiihn emjior-

ragende Turm scheint prophetisch das rasche Erbliihen des damals 4000 Ein-

wohner zahlenden Stiidtchens augedeutet zu haben, das gegenwartig uber 70000
besitzt. In den meisten der zum ehemaligen Herzogtum Friedland gehorigen

Schlossern trifft man noch hiibsche Einzelheiten, besonders Saulengange, von
denen Wallenstein ein besonderer Freund gewesen zu sein scheint; ein zusammen-
hangender Renaissancebau hat sich jedoch weder hier noch iiberhaupt im nord-

ostlichen Bohmen erhalten. Die Stadte Jungbunzlau , Gits chin, Konig-

'} Ortwein, Reuaiss. in Osterreich, 2. Abt., 1. Ueft.
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gratz und Neustadt an der Mettau besitzen einige sehenswerte Privathauser,

jedoch im Vergleich mit den in Budweis, Pilsen und Leitmeritz befindliclien von

untergeordneter Bedeutung.

Desto groBeres Interesse verdienen die kunstreichen Holzbauten, welche

sich durcli das Riesengebirge binzielien und von bier aus nacb Oberschlesien und

Miihren verzweigen. Die noch um den Beginn des vorigen Jahrhunderts iibbchen

Formen dieser Holzbaukunst entstammen groBtenteils dem Zeitalter der Renais-

sance. Sie ist slawischen Ursprungs, hat aber in jenen Bezirken, wo Deutsche

und Slawen von je nebeneinander wohnten, ihre vollstandigste Ausbildung erreicht.

Die llduser, und zwar sowohl die biiuerlichen wie die stadtischen, sind schmal

und langgezogen, an den Stirnseiten mit zwei bis drei Fenstern versehen und
im Erdgeschosse stets, manchmal auch bis unter Dach, aus geschroteten Balken

konstruiert. Der Frontseite des Parterre ist regelmaBig ein etvi^a 2'l-2 Meter weiter,

von geschnitzten Holzsaulen unterstiitzter Laubengang vorgelegt, manchmal aucb

den Nebenseiten. Die Umfassungswilnde des ersten Stockwerks ruben auf den

Saulen der Laube, so daB die obern Gemiicber bedeutend groBere Raume ent-

halten, als die im ErdgescboB. Die Dilcher sind im Winkel von 45 " geneigt und

mit vorspringenden Halbwahiien versehen; Deckungsmaterial ist meist Schiefer,

welcher in den Sudeten hiiufig vorkommt. Die Schmal- oder Giebelseite ist regel-

maBig der StraBe zugekebrt und mit Saulengang versehen, der Eingang aber

befindet sich an der Langseite des Ilauses. Da an der Frontseite entweder zwei

oder drei Fenster angebracht sind, wechselt die Anzahl der vorgestellten Saulen

zwischen drei und vier: umgibt jedoch der Laubengang das Haus auch an den

Langseiten, so stehen, wie beim griechischen Tempel, sechs Siiulen vor der Front.

Allerlei Anbauten, Balkone, Freitreppen u. dgl. verstiirken das malerische Ansehen,

welches ol't durch einfacben Farbenschmuck erboht wird.

Bauwerke mit gotischen Detailformen gehoren zu den groBten Seltenheiten,

doch haben sich einige sehr alte Holzkirchen und Kirchtiirme erhalten: unter

den Profanbauten mag das Rathaus in dem Stadtchen Semil wohl der be-

merkenswerteste sein. Bei weitem die Mebrzahl der Wohngebaude ist in einer

sehr entwickelten Renaissance durcbgefiihrl, wobei die Formen des Steinbaues

mit Geschick auf das Holzmaterial iihertragen wurden. Die Saulen sind dagegen

Irei behandelt, der Hohe nach mehrmals abgegliedert, indem Quadrat, Acbteck

und Rundung ineinander iibergehen. Das aufliegende Gebiilke zeigt die bekannte

Dreiteilung in Architrav, Fries und Kranz, immer mit Perlstaben, Kymatien, Zahn-

schnilten oder Milandern ausgestattet, und ist gewohnlicb das Reicbste am Ge-

biiude. Die Fenster sind mit aufgesetzten Gewiinden umzogen, dariiber bauen

sich spitze, halbrunde oder gebrochene Giebelchen auf, die kriiftig vortretend das

Blockwandgefilge als Rustikawerk erscheinen lassen. An den Stirnseiten sind

die obern Stockwerke haufig, die Giebel immer mit Brettern verkleidet, deren

Durchbrechungen und wecbselnde Lagen, bald senkrecht, bald von der Rechten

zur Linken oder umgekehrt stehend, oft ein reizendes Formenspiel entwickeln.

Wie die Schweizer und Tiroler Bauart ist auch diese aus dem Bediirfnisse hervor-

gegangen und hat ohne Zutun privilegierter Sachverstandiger und wohlweiser

Baubeborden einen hoben Grad kiinstlerischer Durchbildung und echt ortlichen

Gepriiges erreicht. Dabei blieb der Stil, wie dies auch anderwiirts vorkommt, auf

das Gebirgsland beschrankt und verlor den volkstiimlichen Gharakter bei Ver-

jiflaiizung in das flache Land.

Die scliOnsten Bauten trilft man in der Linic Eisenbrod, Braunau, Reinerz bis

hin gegen Glatz und siidwarts gegen Landskron und Mahrisch Triibau: Nachod,
Arnau, 01s, Scbatzlar und liesonders Hohenelbe besitzen mustergiiltige

Hiiuser dieser Richtung.
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Das ostliche Bohmen und Mahren

Im Oslen lierrschen die SchloBbauten vor, doch besitzen nur wenige kiiiist-

lerischen Wert. Wir nennen das zwei Meilen von Prag am linken Elbeufer ge-

legene SchloB Br an dels, das Rudolf II. um 1580 erneuern und zur Sommer-
residenz einrichten lieB. Das Gebiiude hat zwar im Laufe des DreiBigjilhrigeii

Krieges mehrere Umiinderungen erlitten, doch ist die dem Flusse zugekehrte

Hau)itfassade mit einem prachtvollen Erker von entstellenden Zusiitzen verschont

geblieben und gewilhrt noch inmier den Eindruck eines grolien Fiiistensitzes.

Wie an alien von Kaiser Rudolf errichteten Bauten, ist der italienische Slil ein-

gehalten, doch hat der Baumeister unter Beniitzung alterer Bauteile dem Ganzen
einen burgarligen Cliarakler zu verleilien gewuBt. Ira hinern haben das Trepi)en-

haus und einige (iemiicher die urspriinglichen Verkleidungen mit eleganten Stukka-

turen bewahrt. Dem Stadtchen Brandeis gegenuber, rechts der Elbe, liegt der

in Bohmens Geschichte merkwiirdige Flecken Altbunzlau, wo der hi. Wenzel
ermordet wurde und Ilerzog Brczetislaw um 1040 ein Kollegiatstift griindete.

Nahe bei diesem Gebiiude lieB Anna, die Gemahlin des Kaisers Matbias, im .lahre

1(j17 eine der hi. Jungfrau gewidmele Kirche erbauen, ein groBartiges, in der

Manier des Scamozzi ausgefiihrtes Denkmal : am AuBeren zwar nicht frei von

barocken Anklangen, im Inneren jedoch edel durchgebildet und von voUendeter

Harmonie. Wenn von Scamozzi entworfen (er hielt sich 1(114 noch in Prag auf)

wurde diese Kirche zu seinen vorziiglichsten Werken gehoren. Das hier verehrte

Marienbild, eine aus weiBlichem Metall gegossene Statuette, verrat italienischen

Ursprung und erinnert an Donatello.

Burgartig und altertiimlich, jedoch gleich entfernt von golischen wie

italienischen Elementen, prasentiert sich das SchloB Schwarz-Kosteletz bei

Bohmisch-Brod, erbaut 1501 von Jaroslaw Smirschitzky und seiner Gemahlin

Katharina von Hasenburg in jenem sehwerfalligen Renaissancestil, dessen bei Be-

schreibung von Blatna gedacht wurde. Alle Glieder dieser miichtigen und sehr

reichen Familie zeichneten sich als eifrige Forderer des Utraifuismus aus, wie

als entschiedene Gegner des Hauses Habsburg, wober es wohl kommen mochte,

daB sie keinen der von Ferdinand I. ins Land berufenen italienischen Baumeister

in ihre Dienste nahmen, sondern einen einheimischen mit dem SchloBbau beauf-

tragten. Schwarz-Kosteletz gehort zu den nach einheitlichem Plane und in kurzer

Zeit durchgeftihrten Anlagen, ist weitlaufig um einen unregelmiiBigen Hot gruppiert

und zeigt auch im Innern schlichte, doch keineswegs monotone Formgebung.

Obgleich fortwahrend bevvohnt, haben die meisten Gemiicher ihre urspriingliche,

etwas derbe Ausstattung behalten. Von den vielen in diesem Bezirke vorkommenden
SchloBbauten verdienen noch erwiilmt zu werden : Podiebrad luit einem von

Kaiser Rudolf erbauten Wohnfliigel, Kost mit einem schonen Wartturm, einer

Umbildung des beschriebenen groBen Turmes zu Krumau; ferner Ghlumetz,
Wlaschim, Stirczim, Neuhof u. a., welche hu])sche Einzelheiten besitzen,

jedoch keinen einheitlichen Gesamtjilan erkennen lassen. Das schon der Spiitzeit

angehorende Ghraustowitz zeichnel sich durch eine vorzuglich schone doppelte

Freitreppe aus, welche zu einem aufs reichste mit Skulpturen und weiBem Stuck-

marmor ausgestatteten Prachtsaal hinanfiihrt. FranzOsische Einwirkungen im

Stil Mansards trelen hier augenscheinlich zutage.

In bezug auf RegelmaBigkeit und konse(|uente Durchbildung tibertrifl't das

SchloB Leitomischl bei weitem alle im (Jsten des Landes betindlichen Bau-

werke. Wratislaw von Pernstein begann im Jahre 15G8 diesen Bau und brachle

ihn, wie aus einer iiber dem Portal befindlichen Inschrift zu ersehen, 1573 gliick-

lich zur Vollendung. Der GrundriB bildet ein Rechteck, in dessen Mitte ein ge-
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rilumiger, vollkommen regelmaBiger Hof liegt; die AuSenseiten sind ohne Prunk,

die Details aber elegant geformt und sorgfiiltig bearbeitet. Wie in vielen italie-

nischen Palasten bildet auch bier der Hof die glanzendste Partie : dieser ist rings

mil doiijielten Saulengansen umzogen, dorische und ioniscbe Stellungen iiberein-

ander, eingerahmt mit zierlichen Briistungen und dekorierten Gesimsen. Die

reiche Fresken- und Sgraffitodekoration der Flachen, vor allem aber die Reibung

kleiner Giebel iiber dem Hauptgesimse betont bier wieder den slawischen Ge-

schmack. Auch die meisten Gemacher und die 1577 eingeweihte ScbloBkapelle

sind nocb woblerhalten, docb leider etwas verwabrlost, da das ScbloB seit liinger

als buudert .fabren nicbt mebr liewobnt wird.'j

In den Stadten Kolin, Pardubitz und Ghrudim findet man gut an-

geordnete Privatgebaude ; eine Perle seltenster Art ist aber das gegenwartige

Amtbaus in Kuttenberg mit einem von korinthischen Saulen und entsprechenden

Gliederungen umgebenen Portal, das hinsichtlicb seiner gediegenen Ausfiibrung

dem Belvedere zu Prag nabekommt. Eine eigentiimliche Stellung unter den

bobmiscben Stadten bebauptet Deutsch-Brod, die von den machtigen Herren

von Lichtenburg um die Mitte des 13. Jabrhunderts angelegte, von den Hussiten

1422 zerstorte Bergstadt, die sich erst im Laufe des 16. Jabrhunderts wieder

einigermaBen erbolte. Sie besteht, von wenigen Ausnahnien abgesehen, aus

scbmalen, 7— 8 Meter breiten, aber bohen und mit steilen Giebeln gekronten

Hausern, welcbe in ihrer Massenhaftigkeit einen ganz eigenen Eindruck ausiilien.

Die meisl von Bergleuten gegriindeten Hiiuser scheinen absichtlicb nach gleicbem

Muster gebalten zu sein und zeigen keine andere Abwecbslung, als daB bier der

Eingang rechts, dort links angebracbt und der Giebel bald mit einem Halbkreise,

bald mit Sclmecken abgeschlossen ist. Im ErdgeschoB besteht neben dem Flingang

ein milBig groBes Fenster, gerade binreichend, um die dort befindliehe Werkstatt

zu beleucbten, in den beiden oberen Stockwerken je Stube und Kammerchen mit

gekuppelten Fenstern, dariiber der mit Lisenen ausgestattete Giebel. Deutsch-

Brod war, wie scbon der Name besagt, nach deutschem Rechte gegriindet und

durch deutsche Ansiedler bevolkert worden; die dortigen Silberbergwerke bewilhrten

sich als so ergiebig, daB die Stadt nelien Kuttenberg als eine der reicbsten im

Lande gliinzte. Obwohl sie von den pliinderungsgierigen Hussiten so verwiistet

war, daB sie mebrere Jahre ode stand, scheint man doch bei dem Wiederauf-

bau der ehemaligen Herrlicbkeit eingedenk gewesen zu sein. Wenn auch klein,

zeigen die Hiiuser doch kiinstlerischen Sinn und eine bemerkenswerte Eleganz,

wobei neben gotiscben lieminiszenzen die Friibrenaissance vorwaltet. Hilufig

vorkommende Jahreszablen geben kund, daB die meisten Gebaude zwiscben

1550—90 erricbtet wurden.

Von Deutsch-Brod aus nach Mabren iibertretend, gelangen wir abermals in

eine deutsche Bergstadt, Iglau, beriibmi wegen des altesten Bergrechtes, das

Konig Wenzel I. zwiscben 124!)—51 der Stadt verlieben und zum Muster bat auf-

stellen lassen. Die schone und reiche Stadt besitzt neben drei nierkwtirdigen

friibgotischen Kirchen mebrere in gefalliger Renaissance durchgefubrte Privat-

bauten, ein altertiimlicbes Tor und verschiedene innere Ausstattungen, die all-

gemeines Interesse bieten. Slawische Einflusse sind vorherrscbend und niachen

sich schon beim ersten Uberblick benierkbar, indem viele Fassaden uiit Attiken

abschlieBen und die Dilcher gegen ruckwiirts geneigt sind. Man sielit mancben
zierlichen Erker, so an einem um KiOQ erbauten, am Ringplatze stehenden Hause,

wie allerlei kleine zur Dekoration dienende Ecktiirmchen, mit welchen auch der

originelle Torturm nacbst der Minoritenkirche (das Marientor) eingefaBt ist. Dieser

fast 30 Meter hohe Torturm ist mit einwiirts geneigter Dachung versehen, iiber

1) In Aufn. d. Wiener Bauhutte XVIII.
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welche ein mit Lisenen und Voluten geschmiickter Aufbau emporragt. Die Tor-

offnung ist noch spitzbogig uberwOlbt, die Gliederungen aber gehoien der Friih-

renaissance an, wie durcb die .lalireszabl 15G4 bestatigi wird. im Minoriten-,

jetzt Franziskanerliloster schoiie Vertafelungen, ebenso in der noch erhaltenen

Gewerkenstube.

Die in der alten und neueren Geschichte Miihrens hocbwiclitige Stadt

Znaim hat im Innern ihren altertiimlichen Gharakter gewabrt und besilzt ini

Rathause ein nennenswertes Denkmal jenes schwerfiiUigen gemischten Stiles,

dessen scbon zu wiederliolten Malen gedacht worden ist. An deni mit toskaniscber

Pilasterstellung umrabmten Tore sind die leliensgroBen Standbilder von Adam und

Eva angeljracht. Mit den zahh'eichen Schlossern Miihrens verhiilt es sich gerade so,

wie mit den l)bhmischen: sie bestehen, wie Meseritsch und das merkwurdige

Pernstein aus den verscbiedenartigsten Bruchstucken; eine Ausnabme macbt

Nikolsburg, beriibmt durcb die Friedensverbandlungen von 18G6, ein groliartiges,

mit Tiirmen flankiertes ScblolS von spatester Anlage. in Teltscb die pracbtige

Kapelle mit dem Marmorgrabmal des Zacharias von Neuhaus, 1565—88 erbaut.

Briinn, als weltbekannte Fabrikstadt, gehort groBtenteils der Neuzeit an

und hat nur einige Privatgebaude von kiinstlerischer Bedeutung aufzuweisen.

Der Barockstil ist vorwaltend, verschnorkelte Giebel und mit Stukkaturen iiber-

ladene Portale werden oft geseben, dagegen feblen die scbwerfalligen bubmiscben

Formen giinzlicb. Das spiitgotiscbe Rathaus enthiUt eine biibscbe Treppe und

einen sebenswerten Saal von 1570, wogegen die etwas jiingere biscboflicbe Resi-

denz sicb als bochst niicbternes Bauwerk darstellt. Interessanter erscheint

Olmiitz. wiewobl aucb bier der Scbwerpunkt mebr im Gesamtbilde, als in den

Einzelbeiten liegt. Die ungemein maleriscb gruppierte Sladt jjesitzt eine Menge

von Bauwerken jenes gemischten Stils, der um die Mitte des 10. Jahrbunderts

herrschend war. Von dem Rathause, einem weitlaufigen und interessanten Bau-

werke, gehort die eine Halfte dem gotischen Stil, die andere der Renaissance an,

die beiderseitigen Formen sind mit Virtuositat behandelt und es kommt vor, daB sich

unterbalb eines eleganten gotischen Erkers ein korinthiscb gegliederter Eingang

befindet. Abnlicben Zusammenstellungen begegnet man aucb im Treppenbause,

weshalb sie wobl einem und demselben Meister zugescbrieben werden durfen.

Baudenkmale von so hervorragender Bedeutung, wie sie Mahren unter den

Ottokaren und Karl IV. geschaiTen bat, sind im Zeitalter der Renaissance nicht

erricbtet worden, obscbon es an bemerkenswerten Einzelbeiten nicbt feblt. Briinn

mit der groBern Halfte des Landes folgt mebr der von Wien ausgebenden Kunst-

richtung; nur der Olmiitzer Kreis wird von Bobmen beeinfluBt. Der Oster-

reichische Anteil von Schlesien, obwobl politisch seit dem 16. Jahrbundert mit

Bohmen verbunden, hat in kiinstlerisclier Hinsicht voile Unabbangigkeit gewabrt

und scblieBt sicb in seinen Bestrebungen zunilchst an Breslau und das jetzt

preuBische Mutterland an.

Skulptur, Malerei und Kunstgewerbe

Die Bildhauerei bat von je in Bobmen geringe Pflege gefunden und wurde

Jahrhunderte hindurch nur in einigen Klostern geiibt. Unter dem Schutze des

kunstfreundlicben und rasllos tatigen Kaisers Karl IV. erbliibte allerdings in Prag

eine Bildhauerschule. an deren Spitze der Dombaumeister Peter von Gmtind und die

beiden ErzgieBer Glussenberg standen, eingewanderte deutscbe Kiinstler, von denen

sich treffliche Werke erhalten baben. Das jugendliche Kunstleben wurde aber

durcb die Hussitenkriege geknickt, ebe es gehorig Wurzel gefaBt batte, und dem
KOnig Wladislaw II. wollte es nicbt gelingen, die verlorene Bliite zuriickzufuhren.

Liibke-Haupt, Renaissance in Dciitscliland 11 3. .\ufl. 9
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Erst unter Rudolf 11. lebte die seit nahezu zwei Jahrhunderten darniederliegende

Plastik wieder auf, nachdem italienische und niederUindische Kiinstler die Bahn
gebrochen hatten. ALs unabhangige Kunst tritt die BiUlnerei verhaltnisniaBig

selten auf, haufiger in Verbindung mil der Architektur oder in dekorativer Form,

wie an Altiiren, Kanzeln und Geriitschaften.

Das seltene \'orkommen von Grabmalern mil statuarischen Bildwerken ist

gelegentlich des Kirchleins zu Waltirsch besprochen worden : das ausgezeichnetste

Werk dieser Gattung ist das in kiinstlerischer wie geschichtlicher Hinsicht gleich

merkwiirdige Kaisergrab im Prager Dome, von Alexander Colins aus Mecheln,

dessen Name an der Riickseite eingegraben ist, im Jahre 1580 vollendet. Das
Denkmal, ein sogenanntes Hochgrab, auf Anordnung des Kaisers Rudolf II. aus

weiBem karrarischen Marmor mit eineni Aufwande von 32 000 Dukaten errichtet,

besteht aus einem wiirfelfurmigen, mit Pilastern dekorierten Unterbau von 2'/= Meter

seitlicher Ausdehnung und U/s Meter Hohe und der Deckplatte, auf welcher die

lebensgroBen (iestalten des Kaisers Ferdinand I. und seiner Gemahlin Anna,

dann des Kaisers Maximilian II., gleich Schlafenden nebeneinander ausgestreckt

ruben. Ringslierum am Rande der Deckplatte sitzen Engel (Putten), Schilde und
allerlei Attribute in den Hiinden tragend; vorne steht die Figur des auferstandenen

Heilandes. Am Unterbau sind in zarter Reliefarbeit viele Brustbilder, Wappen
und Embleme angebracht, alles im edelsten Renaissancestil ausgearbeitet. Colins,

der 15(jG die Reliefs am Grabmonument des Kaisers Maximilian 1. zu Innsbruck

ausfiibrte, hat in Prag sein vorziiglichstes Werk geschaffen; die Figuren, wie die

Masken und Ornamente zeigen gleiche Meisterschaft und sichern diesem Denkmal
den ersten Rang unter den in Bohmen vorhandenen Skulpturen.

Erwahnung verdient noch das in der Pfarrkirche zu Pardubi tz befindliche

Grabmal des Adalbert von Pernstein, eine aus weiBem Marmor errichtete und
153G aufgestellte Tumba, mit der kolossalen Figur des Verblichenen auf der

Deckplatte. Der Aufbau erscheint zwar etwas mittelalterlich, doch sind sowohl

die Gestalt wie die umgebenden Wappen und Randverzierungen im italienischen

Stil gehalten. Ahnliche Ausfiihrung zeigt auch ein dem Freiherrn Hieronymus

Bieberstein gewidmetes, im Jahre 1549 errichtetes Denkmal in der Kirche zu

Frie dland.
Die als bohmische Eigentiimlichkeit schon angefiihrten Bildsaulen, deren

das Land mindestens fiinfhundert aufzuweisen hat, gehoren gruBtenteils der Spat-

zeit an, und es scbeint keine iiber das Jahr IGOO hinaufzureichen. Das Marien-

standbild auf dem Altstadter Ring in Prag, angeblich eine Arbeit des dortigen

Bildhauers Geonj Bendell, ist nichl ohne GroBheit entworfen und lieurkundet ein

klares Verstandnis der Formen, was in einer Zeit, da affektierter Ausdruck und
gespreizte Stellungen formlich zum Gesetz erhoben waren, voile Anerkennung

verdient. Viele der in den kleinen Stadten vorkommenden Bildsiiulen sind von

iiberraschender Wirkung und mit groBer technischer Meisterschaft behandelt, wie

denn virtuoser Vortrag und Handfertigkeit als Hauptbedingungen galten, welche

sich die einheimischen Bildhauer anzueignen suchten.

GroBere Reliefarbeiten, Friese mit geschichtlichen Darstellungen kommen
in den Palasten nieht vor; wir haben iiberhaupt ein einziges Werk dieser Art zu

verzeichnen, das bei vielen mittelalterlichen Anklangen vorwaltend der Renais-

sance angehort und schwerlich vor dem Jahre 1580 gefertigt wurde. Die spat-

gotische, 1517—40 erbaute Pfarrkirche in Briix, welche im Innern rings mit

Emporen umzogen ist, enthult an den Briistungen einen Zyklus biblischer Relief-

bilder aus gebrannter Erde, und zwar fiinfundzwanzig groBe 0,()0 Meter hohe,

3 bis 5 Meter lange Kompositionen, die meisten mit Hunderten von Figuren

ausgestattet. Da die Kirche im Jahre 1578 so vollstandig ausbrannte, daB sie
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erst 1595 eingeweiht werden konnte, ergibt sich obige Anfertigungszeit von selbst.

Der Jleister scheint ein Sachse, vielleicht ein Nacbfolger ties Theopbil Ebren tried,

der die Kirche zu Annaberg ausstattete, gewesen zu sein : die Vorstellungen halten

keine bestimmte Reihenfolge ein, man sieht nelieneinander: das Paradies — die

Arcbe Noab — Herodias mil dem Hauple des Jobannes — die bl. drei Kiinige —
die Bergpredigt usw. Eine lebendige Auffassung und grol5es Figurengeprange

durcbzieht das Ganze, die Ausfiihrung aber ist sehr verschieden; einzelne

Gruppen diirfen schon genannt werden, andere kaum mittelmaBig; figurenreiche

Kompositionen sind ungleich gliicklicher erfunden und niodelliert, als jene, die

nur einzelne Figuren enthalten. AugenscheinUch baben viele Hiinde bei der

Arbeit mitgebolfen.

Die Brtixer Kirche besitzt aucb einige niit den Reliefs gleichzeitige Betstiihle,

an denen vorziiglich scbOne in Holz geschnitzte Ornaniente, Tier- und Ptlanzen-

verscblingungen angebracht sind; ferner ein interessantes Taufbecken aus Bronze.

Unter den zabllosen Altaren, Kanzeln, Chorsttihlen und < )rgeln Bobmens gibt

es auBerst wenige, die nicht geradezu als geschmacklos bezeichnet werden miissen.

Der Friihzeit angebiJrende Altare, bei denen die Umrahmung nocb untergeordnet

ist und nur den Zweck hat, das geschnitzte Mittelbild bervorzuheben, finden sich

hie und da, z. B. in der Teinkirebe zu Prag, dann in Pilsen und Graupen.
Ein ganz aus Granit gemeiBeltes Altarwerk mit der Kreuzigung Christi im Miltel-

felde besitzt die St. Jodokuskirche Ijei Eger, angeblich 1687, wahrscbeinlicb

aber scbon im Anfang des Jahrhunderts gefertigt. Zwischen 1670—9U stellte der

Kunsttischler Xuiiiu'/iiiiaclu'r in Prag und Umgebung viele, fast iiberreicbe, aber

trefflich stilisierte Altiire auf, darunter den 22 Meter hohen Hauptaltar in der

Kirche Maria-Scbnee, der in mehreren Stockwerken sich erhebt und mit korinthiscben

Saulen, zahireichen Statuen und zwei iibereinander angel irachten Gemalden aus-

gestattet ist. Den schonsten Altar dieser Richtung besitzt die Zisterzienserkirche

Hohenfurt, allerdings schon etwas barock, aber glanzend durchgefiihrt und

von marchenhafter Wirkung. Das Eisengitter, welches den Ghor dieser Kirche

vom Schitfe abschlieBt, ist nicht minder liewunderungswiirdig als der Altar, und

eines der ausgezeichnetsten Werke, welche die deutscbe Schmiedekunst hervor-

gebracht hat.

Die reichste der in Renaissance ausgefiihrten Kanzeln im Lande lietindet

sich in der St. Barbarakirche zu Kutten.berg, infolge einer um die Mitte des

16. Jahrhunderts gemachten Stiftung der Familie Dobrczensky von einem nicht

gekannten Kiinstler aefertigt, mit einem dreigeschossigen siiulenreichen Deckel-

aufbau. Die Detailformen sind zwar schwer, das Ganze aber ist originell er-

funden und mit Sorgfalt durchgebildet. Material feinkorniger Sandstein; Figuren,

Laubwerke und sonst vortretende Teile vergoldet und stellenweise mit Farben

hinterlegt. Kunstreiche Chorstiihle werden nur in einigen Klosterkirchen, zu

Strahow, Hohenfurt, Doxan und Ossek getroffen, besonderer Reichtum an Schnitz-

werken, figurlichen Ausstattungen oder Vergoldungen ist nirgends entfaltet.

Der Glocken- und ZinnguB, schon in der gotischen Zeit von einbeimischen

Meistern mit Vorliebe und Geschick betrieben, wurde um 1550 durcb Jurosch,

Bnl.riiis und Ptaczek zu einem bohen Grade von Vollendung gefiihrt. Die meisten

und groBten Glocken, darunter viele mit zierlichen Ornamenten und Heiligen-

bildern versehen, entstammen dieser Zeit, wie aucb die Mehrzahl der in Pfarr-

kirchen vorkommenden zinnernen Taufbecken und die 2 bis 2'/2 Meter hohen. oft

mehrere Zentner schweren Leuchter. Wie verbreitet und beliebt mythologiscbe

Darstellungen in jener Zeit waren, ersiebt man daraus, daB man keinen AnstoB

nahm, auf einer Kirchenglocke tanzende Faune und Bacchantinnen anzubringen,

wie das u. a. in Mukarczow unweit Schwarz-Kosteletz vorkommt. Der ZinnguB
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im groBeti tritt seit 1600 zuriick unci verliert sich bald ganz; Taufbrunnen werden

nach 1620 nicht mehr gegossen. Fast unbegreiflich erscheint, dafi der eigent-

liche KunstguB, in welchem der Briinner Jarosch bereits so Vorziiglicbes geleistet

hatte, fernerhin keine Pflege land; um 1600 wurde BennUhf JViirzcllnuier aus

Niirnberg berufen, in Prag einen Brunnen zu gieBen, etwas spiiter fiihite Herold,

ebenfalls ein Nurnberger, die fiir die Prager Briicke bestimmte Erzstalue des

Johann Nepomuk aus. Diese Arbeiten waren ohne Zweifel einheimischen Kiinstlern

iibertragen worden, wenn solche vorhanden gewesen wiiren.

Auf dem Gebiete der Malerei gelangte die Renaissance erst durch die Be-

strebungen des Kaisers Rudolf zu entscbeidender Geltung, docb waren es aus-

schlieBlicli frenule, teils aus den Niederlanden oder italien, teils aus Deutschland be-

rufene Kiinstler, die den neuen Stil im Lande einfuhrten. Die bohniischen Maler

bielten mil groBter Zilhigkeit an der mittelalterlicben Weise test, und erst im Ver-

laufe der groBen Anderungen, welche der Schlacht auf dem WeiBen Berge Iblgten,

erkannten sie die Notwendigkeit, sich der neuen Riclitung anzuschlieBen. Nur in

der Miniaturmalerei haben die Einheimischen Er\vahnens\vertes geleistet. Die

Bibliotheken der Prager Universitat. des Domkapitels, des Strahower Stifles und

des National-Museums, ferner die Kloster Hohenfurt, Ossek, Tepl, die Schlosser

und Stadte Raudnitz, Wittingau, Dux, Chrudim, Koniggratz, Deutschbrod, .Jung-

bunzlau, Leitmeritz, Melnik, Teplitz, Trebnitz, Laun, Saaz, Luditz und Seltschan

besitzen zusammen etwa achtzig illustrierte, teils in lateinischer, teils buhmischer

Sprache verfaBte Pergamentwerke, die im 16. und 17. Jabrhundert angefertigt

wurden. DaB die Skriptoren und llluminatoren trotz ihrer Absperrungssucht

allmahlich verschiedene Elemente der welschen Kunst sich aneigneten, ist eben

so natiirlich, wie daB sie der Buchdruckerei und dem Holzschnitt die Verbreitung

im Lande nicht verwehren konnten. Der industrielle Jolmii/i Tahorsly, Kunst-

schreiber. Illuminator, Mechaniker, Astronom, Schriftsteller und Gelegenheits-

dichter, der 1545—SO tiitig war und eine formliche Fabrik von Miniaturwerken

eingerichtet hatte, nabert sich in den vorhandenen aus seiner Werkstatte ber-

riihrenden Malereien von Jahr zu Jahr mehr der Renaissance, wahrend Matliias

Badau/J aus Chrudim, der 1591— l(i04 fiir die Stadt Kuniggriitz zwei groBe Ge-

sangbiicher ausarbeitete, in den Detailformen ganz auf dem Boden der Renaissance

steht. Mil Johann Jakub ^Vdfc««.v/,v/, der 1623 die Psalmen Davids geschrieben

und illustriert hat, schlieBt die Reihe der bohmischen Miniaturmaler ab, nach-

dem Bartholomaus Spranger, Johann von Aachen, die beiden Brueghel, Saverj',

Hofmann, Hufnagel, Bassano, Gontarini und andere durch Ferdinand 1. und Rudolf II.

berufene Meister liingst ihre Werke in Prag gezeigt batten. Die Randzeicb-

nungen der spiiteren Miniaturen sind stets nach gotischer, die Figuren und
Architekturteile nach italienischer Weise angeordnet ; landschaftliche Hintergriinde

aber, wenn dergleicben vorkommen, lassen den EinfluB Brueghels erkennen. Es

wiederholte sich bei dieser Gelegenheit eine Erscheinung, welche schon l)ei Be-

schreibung der Baudenkmale angedeutet wurde : die barocken und sclion etwas

entarteten Formen fanden in BOhmen rascheren Eingang und erfreuten sicli groBerer

Beliebtheil, als die slilgerechten.

Eigentliche Dekorationsmalereien aus guter Zeit balden sicii sehr wenige

erhalten ; bei weitem das Beste dieser Art besitzt die schon genannte spatgotische

Kirche zu Melnik, deren Gewi'ilbe mil Blumen- und Fruchtgewinden, Genien,

Arabesken ausgestattet sind, alles meisterhaft mil Kalkfarben auf dimkelbraunem

Grund gemalt. Almlith in Teltsch. Sgraffiten werden nicht selten get ro Hen, docb

meist untergeordneter Art, so in den Schliissern zu Krumau und Wittingau,
an der Stadtkirche zu Briix und noch einigen Kirchen in Nordbiihmen. Ganz mit

elegant gezeichneten Ornamenlen von Sgraffitoarbeit iiberdeckt ist die AuBenseite
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der Kirche zu ()ls bei Arnau, kurz vor IGOO ausgefiihrl. Im iiUeren Teile des

Schlosses (iroB-Skal bestehen nnch zwei Gemilclier, deren iiberwolbte Decken
kassettiert und mit Sgraffiteii verziert sind. Die in den Kassetten angeljracblen

DarsteUungen mijgen wohl einer wumlerlichen Laune des Scbloliherrn ibre Ent-

stebung verdanken. Man siebt nebeneinander; Amor und Psycbe in Umarmung,
die beilige Margaretha mit dem Drachen, einen Turken auf einem Elefanten, ein

Storchennest, Diana auf der Jagd, eine weidende Herde, dann Larven, Ungeheuer,

Blumenvasen und das Wappen der Herren Smirscbitzky von Smirscbitz, welciie

GroB-Skal von etwa 1540- 1623 inne batten, bis die Giiter der Smirscbitzky

kontisziert und an Albrecbt Wallenstein verkauft warden. Das angebrachte Wappen
laBt keinen Zweifel, da6 Jaroslaw Smirscbitzky, der Erbauer von Scbwarz-
Kosteletz, diesen Teil des Schlosses babe ausfiibren lassen. Nacb dem DreiBig-

jabrigen Kriege kommen Sgraffilen nicbt mebr vor.

Die Goldscbmiedekunst erbob sicli, obwobl Jamnitzer fiir die Kaiser Ferdi-

nand I., Maximilian und Rudolf II. verschiedene Werke gearbeitet und sicb langere

Zeit in Prag aufgebalten bat, nicbt wieder zu jener Hobe, die sie unter Karl IV.

erreicht hatte. Von der eleganten Formgebung und zarten Durchbildung, welche

die Arbeiten des Jamnitzer so sehr auszeichnen, finden sicb an den erwiesener-

maBen im Lande gefertigten kircblicben GefaBen und Scbmuckgegenstiinden des

Prager Doniscbatzes kauni Spuren : neben Uberladung macben sicb liarte Formen
und leeres Schnorkelwerk allzusebr bemerkbar. Die mit vielen Buckeln ver-

sehenen Schaubumpen, welcbe wegen ibrer Zieraten gar nicbt zum Munde ge-

fiihrt werden konnen, haben audi in Bohmen reichliche Nacbabmung gefunden,

ebenso jene Reli(iuienbehalter in Form von Kopfen, Armen, Hiinden usw., welcbe

keineswegs als Zeicben eines guten Geschmackes angesehen werden konnen.

DaB zwiscben der Mebrzabl gewobnlicber. nur durch das Material ausgezeichneter

Arbeiten aucb mancbe sebr erfreulicbe vorkommen, wird durch einige unter Kaiser

Rudolf aus Kristall geschnittene Schalen und Schmuckkiistchen dargetan. Be-

achtung verdient ein zwar einfacber, aber schon gescbwungener Kelcb aus dem
Jabre 15G.5, den die Pfarrkirche zu Melnik besitzt. Er ist laut Unterschrift fur

die Kommunikanten in beiderlei Gestalt bestimmt und scheint eine Arbeit des

Goldschmiedes Polak zu sein, der 1540—70 in Prag wirkte und fur mehrere

Kirchen Kelcbe und Monslranzen fertigte. Unzweifelbaft von einbeiniiscben

Meistern in altertumlicber Renaissance gefertigte KircbengefaBe sieht man in

Friedland, Altbunzlau, Deutschbrod und einigen Klosterkirchen: schlichte Formen
und etwas harte Ausfiihrung sind bei diesen Arbeiten vorherrschend. Ein aus

Kupfer getriebenes, stark versilbertes Antependium in der Hauplkircbe zu Eger
darf als seltenes Prachtstuck nicbt iibergangen werden. Die 1,50 Meter lange,

0,60 Meter hohe Tafel ist ganz mit Arabesken, Blumen und Fruchtschniiren be-

deckt, welcbe bei geschmackvoller Anordnung in hoch erhabener Arbeit so zart

ausgefiibrt sind, daB man die Adern und Poren der Blatter deutlicb erkennt.

V^o dieses Prachtstiick angefertigt wurde, ist nicht bekannt ; in den Kriegsjahren

1800— 13 diente die Kirche zu wiederholten Malen als Magazin und Aufbewabrungs-

ort fiir Kirchenschiitze der Umgegend, bei welchen Gelegenheiten nicbt einmal

genaue Verzeichnisse bergestellt wurden und es geschehen konnte, daB einzelne

Paramente nicbt wieder an die ursprunglichen Besitzer zuriickgelangten.

Kunstreiche Topferarbeiten und Terrakotten wurden an mehreren Orten,

besonders in Leipa, Prag und im siidlicben Bobmen gefertigt, doch haben

sicb wenige erhalten. Der alte gotische Rathaussaal in Prag besitzt einen

groBen, uberaus reich ornamentierten und mit Figuren ausgestalteten Ofen,

der mit den im Augsburger Ratbause befindlicben groBe .\hnlicbkeit hat. P'inen

minder umfangreicben siebt man im Rathause zu Leitmeritz, das scliimste
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Exemplar jedoch im Schlosse GroB-Skal. Auf einem mil Laubwerken iind

Perlstaben dekorierten Unterbau erliebt sicli der quadratische Feuerkasteii, an

den Ecken mit gewundenen Saulen eingefaBt und aus zwei Reihen von Kacheln

aufgerichtet. Die Kacheln sind aus freier Hand geformt. griinlich oder lichtbraun

glasiert, und enthalten Bildnisse geschichtlich merkwtirdiger Personen, deren Namen
auf beigefiigten Spruchbandern stehen. Der obere Aufsatz ist rund, zu dem der

ilbergang aus dem Quadrate durch Voluten und Masken eingeleitet wird. In der

nahen Burgruine Trosky wurden vor einigen Jahren luehrere treff'licli modellierte,

unglasierte Ofenkacheln gefunden, auf denen Rilter uud Damen in spanischer

Tracht aus der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts dargestellt waren. Eines

von diesen Stiicken gelangte an das Museum in Frag, die iibrigen wurden von

Hiindlern erworben und zerstreut. Der Terrakotten in Krumau und Strakonitz ist

bereits gedaclit worden, andere finden sich zuBeraun, im fiirstlich Schwarzen-

bergschen Schlosse Worlik und in der Ruine Klingenberg, letztere von

groBer Schonheit.

Mehrere kunstgewerbliche Zweige, welche durch die Bemiihungen des Kaisers

Karl IV. ins Leben gerufen worden waren, wie die Teppich- und Tapetenwirkerei,

Kunststickerei, Email- und Glasmalerei, das Ilolzpressen u. a., sind durch die

Hussitenstiirme giinzlich unterdriickt worden, ohne wieder aufzubluhen. Die durch

Kunig Wladislaw II. erweckte Kunsttatigkeit war keine allgemeine und nach-

haltige : indem der Konig in dem Streite zwischen den Stadten und dem Adel zu-

gunsten des letzteren entschied, schwachte er den Handwerkerstand und versetzte

der Industrie des Landes einen schweren StoB. Die Verlegung der Residenz von

Frag nach Ofen (150!)) wirkte ebenfalls sehr ungiinstig und stiirte das im Auf-

bliihen befindliche Kunstleben in empfindlichster Weise. Die Habsburger Ferdi-

nand I., Maximilian und Rudolf II. erkannten den Nolstand Bohmens und suchten

abzuhelfen, indem sie durch aus der Fremde herbeigezogene Krafte Wissenschaft,

Kunst und Industrie neu zu beleben suchten. In der Tat ware es auch dem
wohlwollenden Rudolf, mehr durch seine Liebhabereien, als seine staatsmiinnischen

Eigenschaften gelungen, ein goldenes Zeilaller herbeizufiihren, hatte nicht der

tiefeingefressene Religionshader und der daraus sich entspinnende DreiSigjahrige

Krieg jeden ferneren Aufschwung verhindert. hides soUte der Same, den der

kunstsinnige Flirst ausgestreut, nicht auf unfruchtbares Erdreich gefallen sein,

wenn auch die Saat erst in spaterer Zeit emporkeimte.

Unter Verhaltnissen der schwierigsten Art, als die fortwiihrend im Aufruhr

begriffene Hauptstadt Frag im Verein mit dem Adel den rechtmiiBigen Fiirsten

bekriegte, die vollstandigste Leibeigenschaft auf der liindlichen Bevolkerung lastete,

die Landstadte alien Einflusses beraubt waren, der Handwerkerstand darniederlag

und der in der Wladislawschen Landesordnung aufgestellte Grundsatz gait, daB

„wer nicht selbst Herr ware, einen Erbherrn baben miisse", muBten sich die ein-

heimischen Talente hindurcbringen und durften Gott danken, wenn sie nicht durch

die Gegenreformatiou (1G21—27) zur Auswanderung gezwungen wurden. Be-

zeichnend fiir die Sachlage ist, daB die drei groBten Kiinstler dieser Zeit, Hollar,

Kupetzky und Screta, sich unter den Auswandernden befinden.

Auf solche Weise konnte die Renaissance trotz friihzeitiger Einfiihrung und

bewunderungswiirdiger Erstlingsworke sich nur allmahlicb iiher das Land aus-

breiten und von einer anhaftenden SchwerfiiUigkeit losmachen, welche allein von

dem Mangel an geschulten Arbeitern herriihrte: so geschah es auch, daB die um
den SchluB des 17. und im Anfang des 18. Jahrhunderts entstandenen Werke des

Tyttl und Kanka in reinerem Stil durchgefiihrt sind, als viele der friiheren, von

Italienern geleiteten. Diese gewiB triftigen Grunde veranlaBten uns, auch der

Spatrenaissance eine gedrangte tJbersicht zu widmen.
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Dreizehntes Kapitel

Die nordostlichen Binnenlander

Schlesien hat fruher als irgend eine andere Provinz Deutschlands die Re-
naissance aufgenommen und in monumentalen Werken angewendel.') Das erste

Auftaucheii der neuen Formen bemerken wir hier an einem Grabmal der Elisabeth-

kirche zu Breslau, das bald nach 1488 entstanden sein mu6. Ks ist, soweit wir

wissen, das fruheste Renaissancewerk im ganzen Norden. Als sodann Bischof
Johannes Thurso die alte Burg Kallenstein, zwischen Neilie und Glatz, abtragen
und das neue SchloB Johannisberg errichten lieB ^i, brachte er 1509 bei VoU-
endung des Baues sein Wappen an, das mit den begleitenden Sirenen, den aus
golischeni Laubwerk und ionischen Kapitellen seltsam gemischten Saulen, den
als Bogen verwendeten Delphinen eine deutliche, wenn auch noch phantastisch

konfuse Renaissance zeigt/) (Abb. 7G.) Dagegen
trilt der neue Stil mit groBer Sicherheit und ( )pulenz

schon 1517 am Portal zur Sakristei im Dom zu

Breslau auf. Gemischt mit gotischen Elementen

findet man ihn 1527 am Kapitelhause daselbst. Um
diese Zeit scheint hier der Sieg der neuen Kunsl-

weise entschieden. Xicht bloB von geistlichen Bau-

herren, auch in biirgerlichen Kreisen, die anderwiirts

so lange widerstanden und so zahe am UberUeferten

festhielten, wird, wenn auch bisweilen noch mit Re-

miniszenzen an die heimische Kunst des Mittelalters,

die Renaissance energisch aufgenommen. Wir be-

gegnen ihr 1521, mit spatgotischen Elementen ver-

setzt, am Stadthause zu Breslau; 1528 an dem prach-

tigen Portal im ErdgeschoB des Rathauses: endlich

in demselben Jahre bereils an einem machligen Biir-

gerhause ,.zur Krone" auf dem Ringe. Noch friiher,

1522, ist das Renaissanceportal im SchloB Groditzberg bei Liegnitz datiert, das

als Werk eines der bekanntesten Architekten der Provinz, des spater zu be-

sprechenden Meisters M'endel Ropkopf, beglaubigt ist. Solch fruhes, einmiitiges

Hingeben an den neuen Stil fmden wir kaum sonstwo in Deutschland. Suchen

wir den Grund dieser Erscheinung zu erkennen.

Wir haben es mit einem Grenzlande zu tun, wo seit dem 12. Jahrhundert

durch deutsche Ansiedler inmilten slawischer Bevolkerungen deutsche Sitte und

Bildung verbreitet worden war.*) Zwischen den beiden machtigen Konigreichen

Polen und Bohmen gelegen, wurde Schlesien, das mit dem deutschen Reiche nicht

in politischer Verbindung stand, lange Zeit zum Spielball und Zankapfel seiner

Nachbarn, bis es sich unter die Oberhoheil der Krone Bohmens stellte und durch

Karl IV. dauernd mit diesem Lande vereinigt wurde. Das 15. Jahrhundert brach

Abb. Tii Wappen am SohloB
Johaimisberg

1) Schatzbare Xotizen in der fleiiiigen Arbeit Ton A. Schultz, Schlesiens Knnstleben

im 15. bis 18. Jahrb. Breslau 1872. 4. Mit Abbild. Tiichtiare archivalische Forschnngen ver-

danken -wir namentlicli Dr. E. Wernick e.

'-') Nie. Pol, Jahrb. der Stadt Breslau, herausgeg. v. Biisching (Breslau 1813. 4.) II, 185.

3) Die Insehrift ist nicht minder bezeichnend : ,Johannes V episeopus Vratisl. banc arcem
divo Johanni Bapt. sacravit et erexit."

*) I'ber das Geschichtl. vgl. bes. Sommersberg, Scriptt, rer. Silesiac. und Stenzels Samml.
unter dems. Titcl; Stenzels und Tsehoppes Urkunden-Sammlung; Menzel, Gesch. Schlesiens:

Stenzel, Gesch. von Schlesien u. a. m.
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unheilvoll tiber Schlesien herein; duich die verheerenden Hussitenscharen, durch

die Kiimpfe gegen Georg Podiebrad wurde das Land zerriittet und verwiistet.

Erst durch den Schutz des machtigen Matthias Gorvinus (1469) kehrte Ruhe und

Frieden zuriick. Handel und Verkehr hob sich und dehnte sich nach alien Seiten

aus; mit dem Anbruch des 16. .lahrhunderts gehorte Schlesien zu den bliihendsten

und wohlhabendsten Provinzen Deutscliland.s.

Besonders war es die gliickliche Lage Breslaus, welche die ausgedehntesten

kaufmannischen Unternehmungen begunstigte. Weniger durch eigenen Gewerl^e-

fleiB, als durch den lebhaft und mit umsichtiger Ktibnheit betriebenen Handel tat

die schon damals miichtige Stadt sich hervor. Zwischen Sud- und Norddeutsch-

land gelegen, zugleicb gegen den slawischen Osten als auBerster Punkt germanischer

Kuitur vorgeschoben, wurde sie ein wichtiges Emporium I'iir den Verkehr zwischen

Osten und Westen. Siiden und Norden. Nicht bloB Augsburger und Xiirnberger,

auch Venezianer Hiiuser batten ihre Niederlassungen in Breslau ; umgekehrt
griindeten die Breslauer ihre Filialen in den Stadten Siiddeutschlands, Flanderns

und Italiens. Der Verkehr erstreckte sich bis Venedig im Siiden, bis Brabant und
England im Nordwesten, ostwiirts bis PreuBen und RuBland, Ungarn und die

Walachei. Ja iiber Polen suchten die mutigen Kaufleute den Weg bis in den

fernsten (_)sten, ohne sich durch barljarische Gesetze abschrecken zu lassen, wis

jenes in der polnischen Stadt Plotzko, das den Breslauer Biirger Hans Rindtleisch,

da er in der Herberge dort von seinem Wirte bestohlen worden war, zwang, den

Dieb selbst an den Galgen zu bilngen, wenn er nicht von ihm aufgekniipft werden

woUte.') Eingefiihrt wurden naiiientlich niederliindische und englische Tuche,

Gewiirze, Salz und Wein, Heringe, Aale und Lachse ; die Aust'uhr erstreckte sich

auf WoUe, Eisen, Steine, Getreide, Wein und Bier. Obwohl 1506 schon geklagt

ward, der Handel mit Polen und RuBland habe sich nach Posen hingezogen, kann
man im Gedeihen der Stadt keine Abnahme bemerken. Vielmehr steht die Macht
der schlesischen Stildte auf ibrem Hiihepunkt, und wo etwa adelige Schnappbahne
den Verkehr zu storen wagen, macht man mit ilmen kurzen ProzeB, wie mit dem
bertichtiglen Schwarzen Ghristoph von Reisewitz, der 1513 zu Liegnitz an den

Galgen gehenkt wurde.

Aber es bleibt nicht bloB bei solchem kraftigen Verfolgen materieller Inter-

essen. Der schlesische Volksstamm, als aulierster Vorposten gegen den kultur-

losen, slawischen Osten gestellt, wahrt mit holier geistiger Iiegsamkeit sein Vor-

recht, an den Grenzmarken deutsche Sitte und Bildung auszubreiten. Breslau

versucht 1505 wiederholt, jedoch vergebens, vom papstlichen Stuhl die Erlaubnis

zur Griindung einer Universitat zu erlangen. Dasselbe ist bei Liegnitz der Fall.

Luthers Lehre wird im ganzen Lande schnell und freudig aufgenommen, die

Reformation gelangt ohne Kampf, fast ohne Widerspruch zur Durchfiihrung. Nicht

bloB die Fiirstengeschlechter des Landes neigen sich ihr zu, auch die Stadte

wetteifern in ihrer Fiirderung. In Breslau fiihrt Johannes lleU aus Niirnberg,

1522 als Pfarrer an die Magdalenenkirche berufen, schon 1525 die neue Lehre

vollstiindig durch. Zwar bleiben Bischof samt Domkapitel, Stiftern und Klostern

der alien Kirche treu: aber fast das ganze Land wendet sich von ihr ah. Damit

geht ein Auf bliihen der Wissenschaften Hand in Hand. Gelehrte Schulen werden

in Breslau, Brieg und Goldberg gestiftet; namentlich die letztere eriangt unter

Valentin von Trotzendorf so weitverbreiteten Ruf, daB nicht bloB aus Deutsch-

land, BiJlimen und Polen, sondern selbst aus Ungarn, Litauen und Siebenbiirgen

Scharen von Lernbegierigen, namentlich aus dem Adel, ihr zustromen. Thomas
von Rhediger hringt auf langjahrigen Reisen einen Scliatz von Handschriften,

Biichern und Kunstsachen zusammen, die er 1575 seiner Vaterstadt Breslau ver-

1) Klose, Breslau in Stenzel, scriptt. Ill, 59.
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macht, damit den Grand zur Klisaliethbibliolhek legend. Erst mil Kaiser Rudolf II.

beginnt, wie in den ubrigen Osterreichisclien Provinzen, in Scblesien die Ver-

folgung und Unterdriickung des Pi-otestanlismus. Die Jesuiten vollfiihren auch

hier ihr Werk der Gegenreformation, und fiir Schlesien hebt jene dunkle Epoche

an, die erst mit der preuBischen Besitzergreifung ein Ende nimmt. Dennoch
liiBt sicli der elastische Geist dieses begabten Volksstammes nicht ganz unter-

driicken, und die Erneuerung der deutschen Poesie findet bier ihren Ausgangspunkt.

Kein Wunder, daB unter solchen Verhaltnissen die Kunst der Renaissance

rasche Aufnahme fand. Wieder bestatigt sich die Wahrnehmung, daB die der

geistigen Bewegung der Reformation zugetanen Volksstamnie Deutschlands auch

fiir die Erneuerung der I\unst das meiste gewirkt haben. Noch ein I'mstand

— und zwar ein negativer — kam diesem Streben zustatten. hi Stiidten, wo
wie in Niirnberg eine machtig ausgebreitete und tief gewurzelte Kunst seit Jahr-

hunderten bliihte, haftete die Mehrzahl der Meister so fest an den Uberlieferungen

des Anttelalters, daB sie nur schwer und langsam (mit Ausnahme etwa eines

Holbein, Vischer und Fletlner) sich viUlig der neuen Kunst zuwandten. Anders

in Schlesien. Hier hat zwar das ganze Mittelalter zahlreicbe Werke der Kirchen-

baukunst bervorgebracht und mit bildneriscbem Schmuck alter Art ausgestattet;

aber kein Werk ersten Ranges und bochster kiinstlerischer Bedeutung, keine

Leistung ganz ersten Ranges ist darunter anzutreffen. Die einzige wabrhaft groB-

artige Schopfung jener Zeit ist hier — bedeutsam genug — ein Profanbau: das

machtige Breslauer Hathaus. Wir finden sogar, daB, wo man etwas Ausgezeich-

netes verlangte, auswartige Kiinstler herbeigezogen wurden. So fertigte Peter

Vischer 149G das Grabmal Bischof Johanns IV., das man noch jetzt im Dome
sieht. Ein anderer Niirnberger, Hans Pleijdtnicurff, muB eine Tafel fiir den Hoch-

altar der Elisabethkirche malen.') Man berufl einen Meister i?f^av///,/, Maurer zu

Krakau, well es „groBe Notbaue" zu Breslau gebe.") Dieser Benedikt kommt in

der Tat 1518 als Sladtbaumeister vor.') Dagegen wird wieder ein Breslauer

Kiinstler Jost Taiichen vom Erzbischof Johann von Gnesen heauftragt, ihm sein

Grabdenkmal mit ehernem Bikinis auszufiihren.*) Genug: wenn auch Schlesien

sich lebhaft am kiinstleriscben Schaffen der Zeit beteiligte, so befinden wir uns

hier doch nicht in einem der Mittelpunkte, sondern an der Grenzlinie deutscher

Kunst: und deshalb mochte um so leichter ein neuer Stil sich Eingang verschaflen,

zumal der Sinn des Volkes hier durch angeborne geislige Regsamkeit und durch

den freien Weltblick, welchen der Handel gewiihrte, allem Neuen offen stand.

Dazu kam die Verbindung mit ( tsterreicb, wo wir ebenfalls eine friibzeitige Auf-

nahme der Renaissance fanden.

Aber mebr als in den tibrigen iisterreichischen Liindern hemachtigte man
sich hier mit eigener schopferischer Kraft der neuen Formen. Schlesien gehort

zu den wichtigsten Gebieten deutscher Renaissance. Die hohe Geistlichkeit und

das Biirgertum der Stiidte, die zablreichen Fiirstengeschlechter und der liegtiterte

Adel wetteifern in glanzeuden Werken des neuen Stiles. Da dieser so friih auf-

genommen wird, so hat er ein Jabrhundert bindurch Zeit sich zu entfalten. Wir
finden ihn denn auch in alien Schattierungen von einzelnen vullig italienischen,

ersten noch unklaren Versuchen, nachfolgenden selbstandigen bis zu spaten schon

stark barocken Arbeiten. Wir finden eine Anzahl von Prachtwerken in Portalen

und Epitaphien von ausgesuchter SchOnheit, welche die voile Anmut der Frtih-

renaissance besitzen. Dann haben wir Schlosser, die nicht blolS durch einzelne

1) Stenzel, Scriptt. UI, 13.3.

2) Ebenda III, 185.

3) A. Sohnltz a. a. 0. S. 19, Anm.
1) Ebenda ]II, 133.
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Prunkstiicke (Liegnitz), sondern durch groBartige Anordnung und edie Ausbildung,

sei es im Geist siidlicher Kunst (Brieg), sei es in charaktervoller nordischer Um-
gestaltung (Uls) hervorragen. Daneben feiert das BUrgertum nicht und bietet in

der Entfaltung einer echt deutschen Renaissance an zahlreichen Privathausern in

Breslau, Brieg, Liegnitz, NeiBe Musterwerke dieses Stiles. Die allmahlich zu

immer grOBerer Sicherheit fortschreitende Gestaltung der Giebelfassade liiBt sich

durcli eine Reihe von Beispielen darlegen. Nur der Erker hat in Schlesien wenig

Verwendung im Privalbau gefunden. Endiich fehlt es nicht an Rathausern, die

durch wirksame Gruppierung und kraftige Gliederung den mittelalterlichen an

malerischem Reiz kaum nachstehen. Als Material wird meist der Ilaustein ver-

wendet, und dem gotischen Backsteinbau, der in Schlesien fast ausnahmslos iiber

eine ziemlich derbe und selbst rohe Form nicht hinausgekommen war, erwachsen

nur wenige Nachfolger in Renaissanceformen. Wo die Flachen, wie dies hier

haufig geschieht, verputzt werden, da hat man gem vollfarbige Fresken oder

wenigstens Sgraffito zu Hilfe genommen. Inwiefern italienische Kiinstler direkt

bei Einfiihrung der Renaissance beteiligt sind, wird spater zu erortern sein.

Jedocli fehlen auch Ankliinge an slawische Art, insbesondere an die in

Bohmen und Galizien auftretenden Sondereigentiimlichkeiten, hier im Lande
nicht. Gerade die groBe Verbreitung der Sgraffitomalerei, sowie die Anordnung
von kleinen Giebelreihen iiber dem Hauptgesimse sind hierher zu rechnen. Da
Schlesien zu Biihmen gehurte, so versteht sich das leicht.

Breslau

Die Hauptstadt Schlesiens nimmt unter den monumentalen Vororten Deutsch-

lands eine weit wichtigere Stelle ein, als man gemeinhin weiB. Schon die Ge-

samtanlage der Sladt hat einen so groBartigen Zug, wie er wenigen von unsern

ndttelalterlichen Stiidten eigen ist. Die imposante Gestalt des ..Ringes" mit dem
herrlichen Rathause, die klare, iibersichtliche Anordnung der wichtigsten StraBen

findet in Deutschland nur etwa in Danzig, Augsburg, Niirnberg ihresgleichen.

Dies wahrhaft groBstadtische Gejjrage verdankt Breslau, das schon um das Jahr

1000 als ansehnliche Stadt erwilhnt wird, Kaiser Karl IV., der nach den ver-

heerenden Feuersbriinsten von 1342 und 1344 sie neu auffuhrte. Wie in der

Folge die Stadt sich durch rege Handelstiitigkeit zu Macht und Bliite aufschwang,

ist oben schon erwahnt worden. Mit zunehmendem Reichtum stieg den Biirgem
die Lust, durch ktinstlerische Werke ihre Stadt zu schmiicken. Nicht wenig trug

zur Forderung dieses Strebens der Wetteifer mit der Geistlichkeit he\, die auf der

Dominsel sowie in mehreren Stilten und Kliistern ihrcn Sitz hatte. AuBer Koln
hat wohl keine Stadt in Deutschland noch jetzt solche Zahl mittelalterlicher

Kirchen und Kunstwerke aufzuweisen, wie Breslau. Nur daB hier das meiste den
spateren Epochen des Miltelalters angehort und fast ausschlieBlich die jiingeren

Entwicklungen des gotischen Stiles und der begleitenden bildenden Kiinste ver-

tritt, und daB es dabei an Werken hochsten klinstlerischen Ranges hier ganz fehlt.

In die neue Zeit tritt die auf dem Gipfel ihrer Macht stehende Stadt mit

dem vollen BewuBtsein und dem regsten Anted an der geistigen Wiedergeburt
des Lebens. Wie sie die Reformation schnell aufnahm und entschieden durch-

fiihrte, wie sie selbst eine Universitiit zu griinden bemiiht war, haben wir schon
erziihlt. Melanchthon selber gibt ihr das ehrendste Zeugnis. „Keine deutsche

Nation," sagt er in einem Briefe an Herzog Heinrich von Liegnitz, ,,hat mehr ge-

lehrte Manner in der gesamten Philosophic; die Stadt Breslau hat nicht nur
fleiBige Kunstler und geistreiche Burger, sondern auch einen Senat, der Kiinste

und Wissenschaften freigebig unterstiifzt. In keinem Telle Deutschlands be-
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schaftigen sich so viele aus dem gemeinen Volke niit den Wissenschaften.-' Da-

gegen will es nicht schwer wiegen, wenn Joseph Scaliger in einer elwas wunder-
lichen AuBerung sagt: .,Die Schlesier sind Barbaren; sie wohnen am Ende der

Christenheit. Welcher von ihnen nicht Barbar ist, der ist gemeiniglich ein sehr

guter Kopf. Sie sind nahe an Slavonien und haben beinahe dieselbe Sprache."')

Der Bestand der literarischen und kiinstlerischen Denkmaler bestatigt

Melanchthons Auft'assung. Reger Wetteifer macht sich mit dem Beginn des

16. Jahrhunderts im monumentalen Schaffen geltend. Bischof Johann IV. if 1506)

erbaut an Stelle des frtiher aus Lehm errichteten Bischofshofes einen steinernen

Palast „mit zwei weiten Salen, einer groBen Stube, mit feinem Malwerk, geziert

mit den Bildnissen der Konige von Bohmen und der Bischofe von Breslau, dazu

eine herrliche BibJiothek." -) In der Biirgerschaft erblickt man zunachst steigende

Fursorge fQr Reinlichkeit der StraBen und Platze; 1513 befiehlt eine Verordnung ''),

dal5 jeder den Diinger vor seiner Ture wegftihren, daB niemand forlan Kehricht

oder andern Unrat auf den Ring, den Salzmarkt, den Neumarkt und die Gassen

schiitten, daB keiner die Schweine auf dem Ring oder den StraBen herumlaufen

lasse, ,,vornehmlich an den Tagen, da man mit dem heil. Leichnam umgehet
oder die Krauze herumtragt." Eine gleichzeitige Aufzeichnung ziihlt auf dem
Ring sechzig Hiiuser, einige bemalt, siimtlich drei, vier, auch fiinf Gaden (Stock-

werke) hoch. Auch die Vorderseite des Rathauses hat Gemalde ; die Stadt besitzt

im ganzen vierzig Kirchen und elf Kloster, die Stadtmauer ist mit fiinfzig Tiirmen

besetzt.*) Breslau hat damals am Ring und in den alten HauptstraBen sicher

einen viel imposanteren Eindruck gemaclit als jetzt.

Von dem lebendigen Kunstsinn und der Empfanglichkeit, welche die Bres-

lauer auszeichneten, gibt noch jetzt die merkwiirdige fruhe Aufnahme der Renais-

sance unverkennbares Zeugnis. Wahrend in dem hoch entwickelten Niirnberg ein

Meister wie Peter Vischer noch 14fi6 (an dem Grabmal im Dom) den Formen der

Gotik treu bleibt, hat ein allem Anscheine nach in Breslau heimischer Kilnstler

nicht viel spater als 1488^) ein Werk im Renaissancestil, so gut er ihn verstand,

ausgefiihrt. Es ist das schon erwahnte Grabmal des 1488 verstorbenen Peter

Jenkwitz und seiner 1483 ihm vorausgegangenen Ehefrau, auBen an der Nordost-

ecke der Elisabethkirche.") Die anspruchslose, aus Sandstein gearbeitete

Tafel enthalt die ReliefdarstellungdesGekreuzigten mit Maria und Johannes, darunter

vier Wappen, das Ganze eingefaBt von Renaissancepilastern, deren monoton wieder-

holtes Laubwerk in der Fiillung des Schaftes allerdings noch das schlafife Lappen-

blatt gotischer Form zeigt. Dasselbe Laub bekleidet die Kapitelle, die offenbar

korinthisch sein sollen. Es ist sichtlich das Werk eines heimischen Bildhauers,

der den neuen Stil nur von ungefiihr aus Zeichnungen oder Holzschnitten kennen

mochte.') Ebenso vereinzelt tritt ein Renaissancemotiv, aber mehr ein bildnerisches

als architektonisches, an einem anderen Denkmal derselben Kirche auf: dem an

der Sudseite befindlichen Epitaph des Hans Scholtz, f 1505. ^ Das recht gute

1) Beide Stellen zitiert in Menzels Gesch. Schlesiens S. 337.
-) Nic. Pol, Jalirbiicher der Stadt Breslau II, 180.

3) Klose bei Stenzel, scriptt. Ill, 214.
J) Ebeiida 111, 248.
'") So auft'alleiid dies fruhe Datum ist, so liegt doch kein Grund vor, es anzuzweifeln.

Wenn, wie es doch wahrscheinlich, der Sohn des Verstorbenen das Grabmal errichten liefi, so

darf man wohl daran erinnern, da6 er von 14S)9 bis 1503 das kanouisehe Recht in Kom studieret

(Klose, Breslau, pas:. 386), wo er -nohl die Renaissance kennen lernen konnte. Selbst wenn er

erst nach seiner Heimkehr das Denkmal hiltte ausfiihren lassen, ware es immer noch das friiheste

im Norden. Docli ist dies anzuuelimeu nicht einmal notig.

'^) Vgl. Dr. Lu chs. Die Denkmaler der St. Elisabethkirche zu Breslan, Nr. 370.
') H. Lutsch, Bilderwerk schlesischer Kunstdenkmale, Taf. 74.

8) Dr. L u c h s a. a. 0. Xr. 839.
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Relief der Verkiindigung, sowie die gotische Einfassung verraten einen Kiinstler,

der in den Gleisen der heimischen Tradition wandell: aber die beiden Engelknaben

in dem Schweifbogen schmecken nach Einfliissen der Renaissance. Das nachste

Datum, das uns liegegnet, ist das oben mitgeteilte Wappen aus Johannisberg

von 1509: audi hier noch ein Gemiscb beider Stile, aber bereils ein Vorherrscben

der neuen Kunstweise.

Aus dem folgenden Jahr 1510 datiert ein groBes treffliches Ei)itapli an der

Siidseite der Magdalenenkirche: Ghristus am Kreuz mil Maria und Johannes,

St. Andreas und Barbara, darunter eine zablreiche Faniilie kniend. Die Einfassung

wird durch kandelaberartige Saulchen i^ebildet, die bereits, wenn auch unsicher,

die Sprache der Renaissance reden. Auch die beiden Engelputti in den Bogen-

zwickeln gehOren der neuen Auffassung an. Ebenso spielend sind die italienischen

Formen mit gotischem Laubwerk gemischt an dem kolossalen Zinnkrug von 1511

im Altertums-Museum, der zu den gniBten Prachtstiicken dieser Art zahlt.

Dies interessante Werk l)eweist, daB auch das Kunstgewerbe, gegen seine sonstige

Gewohnheit des zahen Haftens am Uberlieferten, merkwiirdig friih hier die neue

Richtung einzuschlagen versuchte.

AUe diese Werke sind sichtlich Schiipfungen deutscher, wohl meist in Breslau

ansiissiger Kiinstler. Die Einfiihrung der Renaissance in Schlesien ist also ein-

heimischen Meistern zu verdanken. Aber unklar tastend. schwankend und ge-

mischt, wie der Stil hier auftrat, vermochte er unmiiglich die llerrschaft zu er-

obern. Dazu gehi'irten vollendetere, aus tieferer Kenntnis der neuen Bauweise

hervorgegangene Leistungen. Eine solche tritt uns hier zuerst in dem Portal
entgegen, das aus dem siidlichen Ghorumgang des Domes in die Sakristei fiihrt

und die .fahreszahl 1517 triigt. Nach dem Muster oberitalienischer Portale der

Friihrenaissance bilden ornamentierte Pilaster, die ein reichgeschmiicktes Gebiilk

tragen, die Einfassung, wahrend ein Halbkreisfeld mit der Reliefdarstellung der

Enthauptung Johannes des Tiiufers das Ganze abschlieBt. Die voile dekorative

Pracht der Friihrenaissance, urspriinglich durch Bemalung noch gesteigert, ist hier

aufgeboten: das Relief des Bogenfeldes in seiner freien lebensvollen Behandlung,

in der kiihn bewegten Stellung des Henkers, der Verktirzung des Leichnanis laBt

vielleicht auf einen fremden Kiinstler schlieBen, hat manche Ztige von der gleich-

zeitigen Augsburger Bildhauerei, etwa wie sie die Dauber iibten. Die Architektur

und das Ornament steht aljer noch ganz in den Anfilngen, ist wenigstens auf

das Ungeschickteste gehandhabt, doch ohne dabei reizlos zu sein.') Auch der

seltsam geformte Eierstab des Frieses, die wenig verstandene Behandlung des

korinthisehen Kapitells, selbst das Lauliwerk der Pilasterfiiilungen, alles laBt

vermuten, daB wir es mit einem heimischen Kiinstler zu tun haben, der die ober-

italienische Renaissance hochstens iliichtig, vermutlieh aber nur aus zweiter Hand
kennen gelernt hatte.

Gleich vom folgenden Jahre 151^ datiert das schone Bronze-Epitaph der

Margarete Irmisch an der Nordseite der Magdalenenkirche: Ghristi Begeg-

nung mit Maria im Beisein der Apostel, unten die Familie der Verstorjjeneii, eine

lebensvolle meislerliche Arljeit, von scblichtem Renaissancebogen umrahmt, der

durch Kymatienblatter und Zahnschnitte elegant gegliederl ist; die schone Blumen-

girlande gehOrt ebenso zu den echten Merkmalen der Renaissance. Auch diese

Arbeit weist auf deutsche Hand.-|

Eine rein italienische Architektur tritt dagegen an den Arbeiten auf, die

1521 (?) am Leinwandhaus (jetzt Stadthaus) ausgeftihrt wurden. Den wich-

tigsten Rest sieht man in der ElisabethstraBe an dem Portal, das mit dem

1) Abgeb. bei Lutsch, Bililerwerk schlesisclier Altertumer, Taf. 74.

-) Lutsch, Bilderwei-k, Taf. 74, 4.
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dariiber angeordneten Fenster eine ebenso originelle als reizvolle Koniposition

ausmacht, und den giebelgekronten Nachbarfenstern. Die feinen Ralinienpilaster

mit eingelassenen Schilden, die Saulchen mit den frei korintbisierenden Kapitellen,

die Gesimse und die Konsolen erinnern an venezianische Muster; nur das Eichen-

geast, das iilier den Konsolen sich zum Bogen verscblingt, ist ein Riickfall in

spatgotischen Naturalisnius, der zu der sicheren Formenl)ehandlung der Fenster-

umrahmungen in hellsteni Gegensatze steht. Die ganze Fensterarcliiteklur ist von
einer in Deutschland so seltenen Vollendung, daB die Hand italienischer Architekten

und Steinmetzen hier unverkennbar scheint. Sie lehnt sich im Wesen zugleich

so stark an die ausgezeichnete Fensterarchitektur im Hofe des Brieger Schlosses

an, die aber erst von 1552 stammt, daS ihre Entstehung schon 1521 hiichst zweifel-

haft erscheint, vielmehr dies Datum kaum zu ihr i;ehoren wird.'j Die ubrigen

Reste des Baues verstecken sich im Kaffgesimse der Fenster an der siidlichen

und westlichen Seite des in moderner Berliner Gotik ausgefiihrten Neubaues.

Es sind Relieffriese veil kostlicben Humors, iiberwiegend nocb den burlesken

SpaBen des Mittelalters angehorend, dazu Genreszenen in frisohem Xaturalismus;

auf Anschauungen der Renaissance deutet aber auch hier der allerliebste Fries

mit tanzenden Kindern.

Das nachste Werk fallt voile sechs Jahre spater: es ist das Kapitelhaus
beim Dom, an dem man das Datum 1527 liest. In die Backsteinfassade wurde
damals ein Sandsteinportal in Renaissancet'ormen '-) eingesetzt; rechtwinklig ge-

scblossen, der Rahmen mit Eierstab, das deckende Gesims in reicher W'eise mit

Zahnschnitt, Eierstab und Kymatlon belebt, dies alles von derber, doch tiichtiger

Behandlung. Dariiber in rundbogiger Umrahmung ein Lilienwappen mit der

Jahreszabl. Mittelalterlich ist nur noch die Art, wie der innerste Stab des Portal-

rahmens sich an den Ecken durchschneidet ; ein Motiv, das sich an den ubrigen

Uffnungen, namentlich den schragen Fenstern des Treppenhauses wiederholt.

Das kleine innere Portal ist ganz ahnlich ; die Spindel der Wendeltreppe aber

hat einen sehrag gerieften gotischen FuB. So mischen sich auch hier die neuen

Formen mit mittelalterlichen. Von alien diesen bis jetzt erwiibnten SchOpfungen

kann also nur die Fensterarchitektur des Stadthauses als Leistung eines Italieners

angenommen werden: sie ist das einzige Werk, an welchem keine Spur gotiseher

Kunstweise sich findet.

Nun folgt das miichtige Eckhaus am Ring Nr. 29 „zur Krone"; auf einem

Tiifelchen am Pilaster des Portals ist das Datum 1528 angebracht. Beide Fassaden

sind schlicht ohne Gliederung, mit Putz iiberzogen, auf dem gewifi urspriinglich

Malereien waren. Die Fenster einzeln, zu zweien oder zu dreien gruppiert, haben

antikisierende Rahmen und Deckgesimse. Am auffallendsten sind die bogen-

formig gezackten Zinnen, die bekannte slawische Gesimskronung, die das flache

Terrassendach einfassen und der Fassade ein italienisches Gepriige verleihen. In

der Ohlauerstral^e hat spater eine Verlangerung des Hauses stattgefunden, die

sich schon durch verminderte Hohe und Wechsel in Behandlung der Fenster

kundgibt. Die pracht voile groBe Marmorinschrift nennt hier das Jahr 1544 und

fiigt den Spruch hinzu ; QVAEVIS TERRA PATRIA, was eher auf einen fremden

Besitzer als auf einen auswartigen Baumeister deuten durfte. Damit stimmt das

einzige Prunkstiick der Fassade, jenes reich mit Ornamenten bedeckte Portal,

das mit seinen (Jrnamenti)ilastern, den Delphinen in den Bogenzwickeln, dem
Eierstab und Zahnschnittfries, kurz mit seiner ganzen Anordnung und Aus-

scbmiickung der Renaissance angehort^); aber die schwerfallig ausgebauchten

korinthischen Kapitelle zeugen nicht von italienischer Herkunft, ebenso deutet

1) Lutscli, Bilderwerk, Taf. 77, 1. 23. -') Liitsch, Biklerwerk, Taf. 79, 5.

3) Lutsch, Bilderwerk, Taf. 74, 3.
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die Inschrift : ..Das Haus steht in Gottes Handt, zur gulden Krone ist es genant"

auf deutsche Arbeit; auch scheint das Steinmetzzeichen ') einen deutschen Meister

zu verraten. Dies findet weitere Bekriiftigung im Innern. Zwar zeigt der Flur,

jetzt flach gedeckt, in seiner Dekoration spatere Umgestaltung; aber der auf den

Hof mundende Torbogen ist mit seiner einfachen Behandlung dem vorderen Portal

gleichzeitig. Der Hof selbst, lang und schmal, ist an der einen Langseite in drei

Geschossen mit Galerien eingefafit, die aiif stark vorgekragten Konsolen mittels

Flachbogen aufsetzen. An der Kellertiir zeigt sich nun wieder der deutsche

Meister, der von den Tradilionen des Mittelalters noch nicht ablassen kann; die

Einfassung wird durch gekreuzte Stabe in spatgotiscber Art gebildet, obwohl das

Deckgesims die Formen der Renaissance zeigt. Vollig gotisch mit reich sich durch-

schneidendem Stabwerk ist aber die Umrahmung des PfOrtchens, das im ersten

Stock auf die Galerie miindet. Da6 italienische Kiinstler noch 1528 an mittel-

alterlichen Formen festgehalten batten, ist undenkbar; daher warden wir auch

fiir diesen Bau einen deutschen Meister annehmen miissen. Da nun durch

Dr. E. Wernickes archivalische Forschungen ^j festgestellt ist, daB etwa von
1525—30 der Gorlitzer Meister M'cmlel HolJkopf nach Breslau als Stadt- und
Briickenbaumeister berufen wurde, so wiire miiglich, daB von ihm der Bau dieses

stattlichen Hauses, oder zum wenigsten doch des Portales, herriihrte.

Gleichzeitig mit dem Hause zur Krone entstand das mit 1528 bezeicbnete

Portal, das im ErdgeschoB des Rathauses zum groBen Saal fiihrt. Das Ge-

biiude selbst ^j, im 14. Jahrhundert begonnen, war erst seit 1471 eifriger gefordert

worden und erhielt in dieser SchluBepoche der Gotik den groBartigen Ausbau
mit drei Ecktiirmen und im Innern den imposanten Flur und den Fiirstensaal,

welche zusammen es zu einem der ansehnlichsten und reichsten Rathiluser Deutsch-

lands machen, einem wiirdigen Zeugnis der Macht und des Kunstsinns der da-

maligen Stadt. Sollte die Estrade im mittleren Erker^) wirklich von 1480 datieren,

so hiitten wir bier das friiheste Auftreten von Renaissanceformen im Lande, wenn
auch noch stark versetzt, ja iiberwuchert von spatgotischen Elementen, denn die

Kassettendecke ist schon vollig im Slil der Renaissance, obgleich die metallenen

Rosetten noch krauses gotisches Laubwerk zeigen. Auch die Einfassung der mit

gotischem MaBwerk durchbrocbenen Balustrade tragi die Formen des neuen Stils.

Ich glaube aber diese Telle zu den spateren Ausstattungen rechnen zu miissen,

die seit Vollendung des westlichen Erkers (1504) binzugekommen sind. Die voll

ausgebildete Renaissance finden wir 1528 an dem schon erwahnten Portale des

Ratssaales. Die reiche Behandlung, welche die Pilaster und alle iibrigen Flachen

mit Laubwerk und Friichten, mit spielenden Putten, mit Sirenen in iippigen

Ranken, mit Trophiien und Emblemen verschiedener Art dekoriert hat (leider jetzt

mit Olfarbe dick verschmiert, urspriinglich aber gewiB farbig), erinnert in

manchen Einzelheiten an den Stil des Portales an der Krone. Selbst die bauchige

Kapitellhildung finden wir wieder, obwohl der Steinmetz ein anderer ist, als dort.

Da, wie wir oben gesehen, M^endel Nn/J/.vpf damals als Stadtbaumeister in Breslau

wirkte, so ist einige W'ahrscheinlichkeit vorhanden, daB er der Erhauer auch

dieses Portales war.^i An einen Italiener werden wir um so weniger zu denken

haben, als archivalische Untersuchungen ergeben haben, daB damals die Stadt-

1) Abgeb. bei Luchs, Bildende Kiinstler in Schlesien (Abtlr. aus der Zeitschr. f. G. u.

Altert.) Seite 13.

-I Im Niichtrag zu des Verf. Schrift fiber (1 1'oditzbercr. Bnnzlau 1880.
i*) Lfidecke und Hchnltz, Das Rathaus zu Breslau, Br. 1868.
•*) Bei Schultz a. a. (J. Taf. 1 nach einer trefflichen Zeichuung von Liidecke.
>) Den Namenszug des Steinmetz-Meisters H. R. gibt Luchs in s. bild. Kiinstl. in

Schlesien S. 13.
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baumeister in Breslau stets Einheimische waren.') Die innere Seite des Eingangs

wird durcli ein ahnliches nicht minder reiches Portal geschmtickt. Im Jahre 1548

wurde sodann der Erker im Ilofe auf wuchtigen, mil elegantem Akanthuslaub

geschmiickten Konsolen ausgefuhrt. Seine Rundbogenfenster werden von kanne-

lierten Pilastern, der mittlere mit ionischen, die beiden anderen mil toskanischen

Kapitellen eingefaBt.

Dieser Ban ist im

Geiste strenger Hocli-

renaissance durcbge-

fiihrt, aber aucb bier

braucht nicht an einen

Italiener gedacht zu

werden. Von der wei-

teren Ausstattung des

Innern kommt sodann

besonders die herr-

liche Holzbekleidung

der Wande des Rat-

haussaales inBetracht.

Die mit Vorliebe an-

gewandte Intarsia, die

im Architektonischen

und Ornamentalen die

hochste Feinheit zeigt.

diirfte wohl italienisch

sein. Merkwiirdig, daB

die in demselben Stil

behandelteTur,welche

in das anstoBende Ge-

mach fiihrt, ein voiles

Jahrhundert spilter,

1664, entstanden ist,

wenn bier nicbt ein

Schreibfebler vorliegt.

Aucb der kolossale

schwarz glasierte

Kachelofen aus dem
17.Jahrhundert, priich-

tig mit Muschelorna-

menten geschmtickt,

an den Ecken mit

gelbglasierten Lowen-
kopfen, verdient Er-

wahnung. Ein tiichtig

behandeltes Eisengit-

ter aus derselben Zeit

faBt als Bogen den Aufgang zur Treppe ein. Der seit 1558 aufgefiibrte Rathaus-

turm von Andreas Stellauf ist von etwas niichterner Erfindung.

Zu den wichtigsten Arbeiten in Breslau gehoren aber zwei Grabmaler, die

einen Hohepunkt der friihen echt schlesischen Renaissance bezeichnen. Das
groBere und prachtvoUere sieht man im sudlichen Seitenchor der Elisabeth-

1) Schultz, Schles. Kuiistleben S. 18.

Abb. Grabdt^iikmal Kybisch in der Elisabetlikirthe zu Bre.slau

(Nach Fritscli, Doiikmaler deutscher Renaissance)
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kirche. Der kaiserliche Rat und Rentmeister von Schlesien, Heinrich Rybiscli

if 1544), lieB es sich bei Lebzeiten 1534, so liest man, errichten.M Die VoUendung
scheint erst 153!) erfolgt zu sein, denn dieses Datum tragi einer der Pilaster.

Es ist ein Wandgrab von groBartigem MaBstab, aus Tiroler Marmor errichtet,

von drei stark vortretenden Saulen mil reichem Gebalk eingefaBt (Abb. 77).')

Die Schilfte sind von buntem, die elegant gezeichneten Kapitelle von rotem Salz-

burger Marmor. Uber den Arkaden bildet sich ein feines Zahnschnittgesims, als

Kronung dariiber dient eine Akanthusranke mit Deljihinen, in der Mitte das

Wappen des Verstorbenen. Hinter den iibrigens nicht in einer Flucht stehenden

Saulen, deren mittlere etwas vortritt, so da6 sich eine flache Knickung ergibt,

gliedern elegante Pilaster die Wandflache. Die schone LaubtuUung ist an beiden

Schaften diesellie, ein in dieser Zeit auffallendes Verfahren. Man bemerkt jedoch,

daB die Behandlung des rechts (westlich) befindlichen Pilasters von geringerer

Feinheit ist, so daB hier die kopierende Hand eines Gehilfen vermutet werden

muB. iJber einer kleineren, durch Kandelabersaulen gebildeten Wandarkade, die

zwei Wappen und im Mittelfelde das trefflich gearbeitete Brustljild des Ent-

schlafeiien enthalt, ist dieser selbst in ganzer Gestalt liegend dargestellt, wie in

Nachsinnen versunken, auf einen Globus gestiitzt, in der Hand ein Buch haltend.

Die Schonheit der Anordnung, die Feinheit der Ausfuhrung, der Adel der Orna-

mente, die iiberall in passender Weise ausgeteilt sind, die zierlichen Laub-

gewinde namentlich, welche jedes Feld schmiicken, die kostlichen kleinen Brust-

bilder in den Zwickeln der Bogen, das alles lafit uns einen ausgezeichneten

einheimischen, aber in der Fremde gebildeten Meister vermuten.') Auf seinen

Schultern steht die ganze folgende eigenartige, doch so liebenswiirdige schle-

sische junge Renaissance. Die Frage nach der Herkunft des Kiinstlers oder

dem Ort, wo er seine Schule genossen, ist schwer zu bestimmen, doch weisen

manche Eigentiimlichkeiten am ehesten nach Frankreich, vielleicht auf dem Wege
ilber Torgau.

Als auffallend haben wir noch die seltsam hohe, mit Blattwerk dekorierte

Basis der Saulen zu bezeichnen ; charakteristisch sind die breiten Kamielierungen

mit Staben (Pfeifen) im unteren Teil, die von da an in der schlesischen friihen

Renaissance eine geradezu unvermeidliche und bezeichnende Schmuckform bilden.

Dieselbe Hand erkennt man in dem kleineren Grabmal, das Stanislaus Sauer

sich schon 1533 im sudlichen Quertlugel der hi. Kreuzkirche errichten lieB.

Es erscheint wie der bescheidene Vorlaufer jenes prachtvoUeren Denkmals. Gleich

jenera als Wandgrab angelegt, zeigt es eine in den MaBen und der Ausstattung

reduzierte Form. Von zwei kannelierten Saulen, aus denen ein Lowenkopf

herauswachst, wird es umrahmt. Wie dort ul:)erschneiden audi hier die Siiulen

die mit Medallions geschmiickten Pilaster der Wandfliiche. Die Ruckwand wird

in vollig verwandter Weise durch Arkaden mit Kandelabersilulchen gegliedert, aus

denen Lorbeergirlanden mit Inschrifttafeln herabhangen.^) Das Mittelfeld zeigt

ein etwas barter gearbeitetes Brustbild des Verstorl)enen. Dariiber, in den Bogen-

zwickeln , zwei treffliche antike Kopfe. In den Ecken des Frieses, der die

lateinische Inschrift enthalt, Kopfe, die als Alexander Magnus und Augustus Gasar

bezeichnet werden; im krOnenden Giebelfeld, von geschweiften Kanneliiren um-

geben, ein hochst groBartig aufgefaBter Kopf des Konigs Matthias von Ungarn,

gleich den iibrigen mit Lorbeer bekriinzt. In verschiedenfarbigem Marmor aus-

1) VkI. II. Luchs, Die Denkmiiler dor Elisabetlikirchc Nr. lib.

2) Abb. bei Lutsch, Bildcrwerk, Taf. 80, 4. 171,1.

3) Nach den neuesten arcliivalischen Erniittlungen erhebt sich diese Vevmutung fast znr

Gewifiheit. Den Namenszug des Yerfertigers Il.P. gibt Luchs in seinen Bild. Kiinstlern p. 15.

J) Abb. bei Lutsch, Hildcrweik, Taf. 79, 1.
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gefiihrt, durch fein abgewogene Vergoldung nocli gehoben, gehoii audi die^-es

Monument zu den wirklich guten Sclioiif'ungen der Henaissance auf deutscliem
Boden. Obwohl das (Jrnament nicht die voile Feinheit hat, vielmehr einfacher,

breiter und derber gezeichnet ist als bei jenem, muB man doch auf denselben
Meister schliel5en. Auch die eigentiimliche Form der Silulenbasis ist Zeugnis dafiir.

Abb. 7.S Voiii Hans Junkornstral'e in Breslau

Ein nicht ganz auf derselben Hohe der Durchbildung, doch jenen beiden an

Frische und Konnen nahe stehendes driltes Denkmal ist die Fassade des Privat-

hauses JunkernstraBe 2, von jenem Heinrich Rybisch 1540 erbaut. Nur ihr unterer

Teil ist unversehrt erlialten, freilich durch Reichtum und Schonheit unter den
gleichzeitigen biirgerlichen Privatbauten Deutschlands eine Seltenheit (Abb. 78).

Die beiden die Tiir umfassenden Pilaster zeigen in ihrem Ornament eine etwas

gehaufte Komposition, aber sprudelnd von Geist und Leben. Merkwiirdig ist

darin die miniaturhaft ausgefiihrte Darstellung einer geburtshiU'lichen Szene;

noch merkwurdiger aber, daB diese mit der ganzen iibrigen Ornamentik in beiden

Pilastern gleichlautend sich wiederholt. Aber die Ausfiihrung des einen, und
zwar des links beflndlichen, ist ahnlich, wie an dem Grabmal des Hausherrn,

von geringerer Gehilfenhand. Die Pilasterstellung ist nun an der Fassade fortgesetzt,

die Schafte jedoch sind kiirzer gehalten, in der oben beschriebenen Art mit nur
zwei Kanneliiren geschmiickt und auf hohe Sockel gestellt. Zwischen Fenster und
Tiir enthiilt eine Nische mit schoner MuschelwOlbung einen Lowen mit dem
Wappen des Hausherrn. Die sichere Meisterschaft der Komposition, die gut ver-

teilten und fein ausgeftihrten Ornamente, die reich variierten Kapitelle, nament-
lich das mit den Sirenen, die Akanthusranke im Fries, das alles wurde man fast

fiir italienische Arbeit halten kOnnen, wenn nicht die spater zu betrachtenden

dieser Richtung so nahestehenden Gorlitzer Bauten uns eines Besseren belehrten.

Liibke-Haupt, Renaissance in Dciitschlaiul 11 3. Aufl. 10



14() 2. Buch Pie Bauwerke XIII, Kapitel Sohlesien

Ubi'igens kann nicht das reiche Doppelportal im Rathaus, noch weniger dasjenige

der Krone sich mit diesem messea.

Von Biirgerhausern ist hier der Zeit nach das 1532 erbaute zum
Goldenen Baum, in der OderstraBe 17, anzuschliefien, doch hat sich von der alten

Ausstattung niir ein zierliches Bogenrelief im Hofe erhalten, in dem eine hiibsche

Frauengestalt zwei Wapjien halt. Den Hintergrund schmiickt eine elegante

Blumengirlande ; die Einfassung wird durch Zahnschnitt und Kierstab gebildet.

Wie damals die Giebelfassaden behandelt wurden, sieht man in einem besonders

interessanten Beispiel an dem Hause Nr. 23 am Ring, Goldne Becherseite, mit

der Jahreszahl 1541 und dem bekannten evangelischen Spruch: V. D. M. I. E.

(verbum domini manet in eternum).') Die Behandlung ist einfach, aber stilvoll;

das Portal, durch spateren Zopl'aufsatz verandert, hatte urpriinglich, wie an den

Fenstern der drei oberen Geschosse, ein schlichtes Rahmenprofil, das gleich den

Gesimsen und den iibrigen einrahmenden Gliedern durch eingekerbte Kanneliiren

wirksam belelit wird. Die Flachen sind durch Pilaster gegliedert, die Stafteln

des Giebels eigentiimliclierweise durch liegende Voluten hekront. Eine etwas

andere Behandlung sieht man an der kleinen Fassade Schweidnitzer StralSe Nr. 48.

Auch hier gliedern Pilaster die Flachen, haben die Fenster antikisierende Rahmen

;

die Absatze des Giebels dagegen sind mit Halbkreisen, wie die Friihrenaissance

sie liebt, abgeschlossen.

Uniiberselibar reich ist Breslau an Epitaphien aus dieser mittleren Zeit.

In keiner deutschen Stadt ist nur anniihernd eine solche Fiille von Monumenten
des kunstliebenden Biirgertums dieser Epoche zu finden. Ich deute nur auf

einige der friiheren Werke hin. An der Siidseite der Magdalenenkirche fallt

das Epitapli des Doktor Hirsch von 1535 durch die diirftige Behandlung der

Renaissanceformen auf, wiihrend ebendort an der Nordseite Cast gleichzeitig (1534)

die ganz besonders elegante kleine Bronzetafel entstanil, welche nur eine Inschrift

enthalt, aber eingefaBt von einer Umrahmung, die zu den schonsten dekorativen

Arheiten der Zeit gehort. Ebenso verzichtet Niklas Schebitz in seiner Denktafel

von 1549 an der ( Istseite der Kirche auf jeden bildnerischen Schmuck, aber die

Inschrift, die beiden Wappen und die fein oniamenlierten Pilaster des Rahmens
machen ein Gauzes von hohem kiinstlerischen Wert. Selir zierlich ist auch elien-

dort die kleine Tafel Abraham Hornigks vom Jahre 1551: der Gekreuzigle, von

dem Verstorbenen und seiner Gattin verehrt. Noch manche andere aus der Mitte

des .Jahrhunderts bis zum Anfang des folgenden geben wertvolle Aufschlusse iiber

die Entwirklung der Formen. Nur beispielsweise will ich auf das Epitaph des

Valentin Nilius von 1557 hinweisen, wo das Ornament mit einer fiir die spiite

Zeit auffallenden Diirftigkeit und Steifheit behandelt ist. Sehr elegant dagegen
ebendort das groGe reiche Epitaph mit der Auferstehung Ghristi, von vierfachen

zierlichen Pilastern eingefaBt. Priichtig, aber schon stark barock, das Epitaph

von Ghristoph Sachs ,'1595) mit der Darstellung Ghristi am ( tlberg. Eine un-

gewohnlich elegante Arbeit ist auch das siidliche Seitenportal der Kirche vom
Jabre 157.S: trefflich sind die prachtvollen Intarsien an den der Bliilezeit unserer

Renaissance entstammenden Chorstuhlen dieser Kirche (1576 bezeichnet).

An der Elisabeth kirche erscheint zunachst von Bedeutung die Bronze-

tafel von 1534, dem Landeshauptmann Sebastian Monau errichtet, vielleicht von

dem Meister des gleichzeitigen Denkmals an der Magdalenenkirche: Ghristus am
Kreuz, von dem Verstorbenen, seiner Frau und Tochter verehrt, in landschaft-

lichem Hinteigrund, eingerahmt von zierlichen Pilastern. Aus dem folgenden

Jahre 1535 datiert das Denkmal des Peter Rindfleisch an der Nordseite der Kirche,

ebenfalls ein tiichtiges Werk der Friihrenaissance. Weit unbehilflicher in Kom-

1) Liitseli, Bildciwcrk, Taf. 171.
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position uml Ausfiihrung isl ebendort das Epitaph des 1557 verstorbenen Stenzel

Monau, wahrscheinlich erst nach dem 1572 erlblgten Tode seiner Gattin aus-

gefuhrt. Derm stilistiscli entspriclit es dem an der Siidseite befindliclien Grabmal

des Hans Hertwig vom Jahre 1575. Audi bier fallt die primitive und trockene

Behandlung durcb einen offenbar zuruckgebliebenen Meister auf. Zum Opulen-

testen in seiner Art geliort dagegen das im nOrdlichen Seitenschiff belindliclie

groBe Wandgrab des 1561 gestorbenen Ulrich von Schaffgotsch.'i Es beweist

neben vielen anderen Monumenten, wie lange hier die heitere Dekoration der

Friihrenaissance sich im Gebrauch erhalten hat.

Die letzten Zeiten der Renaissance haben in Breslau hauptsachlich eine

Anzahl von Fassaden hervorgebracht, welclien trotz groBer Mannigfaltigkeit im

Aufbau und der Dekoration gewisse Grundziige eigen sind. Meistens schmal auf

eingeengtem Grundplan angelegt, suchen sie in bedeutender Hohenentwicklung

sich Raum zu schaffen. Daher die vielen hohen Giebel, welche dem Ring und

den HaujitstraBen noch jetzt ein so imposantes Geprage geben. Eine feinere

Ausbildung des einzelnen tiitt dagegen zurtick; selljst auf reichere Gliederung

oder Ausstattung wird in der Regel verzichtet. Nur an den Portalen stellt sich

zuweilen eine derbe, oft schon barocke Ausschmiickung ein. Auffallend ist es,

wie wenig diese Fassaden von plastischer GHederung der Flachen Gebrauch

machen. Die sonst in der Renaissance beliebte vertikale Teikmg durch Pilaster

verschwindet seit der Mitte des Jahrhundeits fast gilnzlich; nur die Hoiizontalgesimse

zwischen den Stockwerken werden beibehalten. Ja die Abneigung gegen plastische

Ausbildung geht so wait, daB selbst der Krker, sonst im Norden so beliebt, im

Privatbau gar nicht vorkommt. Dagegen war man ohne Zweifel darauf bedacht,

die Fassaden durch farbigen Schmuck oder wenigstens durch Sgraffilen zu be-

leben. Ein ausgezeichnetes, wenn auch aus s])aterer Zeit stammendes Beispiel

soldier gemalten Fassaden liietet das llaus am Ring Nr. 8, das bei seiner un-

gewohnlichen Breite dem Maler um so willkominener sein muBle. Das Haupt-

raotiv bilden, noch im Sinn der Renaissance, gemalte Saulen von rotem Marmor
mit goldenen Kapitellen ; dazwischen Nischen mit Kaiserbildnissen : an den Fenster-

briistungen figiirliche Reliefs. Das Ganze von vorzuglicher Wirkung, neuerdings

durch die anerkennenswerte Sorgfalt des Besitzers treft'lich wiederhergestellt.

Daneben werden dann die hohen Giebel durch die niannigfaltigste Silhouette

charakteristisch unterschieden. In diesem bewegten UmriB der kiihn aufragenden

Hochbauten, welchen die Gotik bereits anstrebte, hat die Renaissance eine eigen-

tumliche und selbstandige Schonheit erreicht. - - Die Hausflure sind ursprunglich

iiberall gewolbt gevvesen, leils mit KreuzgewiUben, teils mit Tonnengewolben und

Stichkapjien. Sie entlialten den oft stattlich gehallenen Aufgang zur Trejipe. In

den Hofen kommen bisweilen Galerien auf Kragsteinen vor, wie an der „Krone",

bisweilen aber auch Holzgaleiien, wie z. B. in dem Haus Tannengasse 3. Doch
ist bei der Schmalheit des Grundrisses gewohnlich diese Anordnung nur an einer

Seite durchgefiihrt.

Zu den reicher durchgebildeten Fassaden gehort <lie in der Kleinen Groschen-
gasse 15. Bei maBigen Verhiiltnissen zeichnet sie sich vor den meisten andern
durch edle plastische Gliederung aus, die im ErdgeschoB kannelierte Pilaster, im
ersten Slock reich ornamentierte ionische Halbsiiulen auf slark herausgebogenen
Konsolen, im zweiten stelenartige Pfeiler zeigt. AUe Glieder sind im Stil des

Friedrichsbaus zu Heidelberg mit Flachornamenten bedeckt, das Ganze wirkt

reich und elegant. Eine Anzahl interessanter Hauser findet man am Ring. Nr. 39
hat ein kleines Portal mit jtrachtigen Fruchtschniiren an der Archivolte, mit
Metallornamenten an der Leibung, Schilde mit aufgeroUten Rahmen in den Zwickeln.

1) Lutsch a. a. 0. Taf. 65, 2.
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Der Flur ist mit einem herrlichen gotischen Stemgewolbe bedeckt, die Tiiren

zeigen mittelalterliche Rahmen mit gekreuzten Staben, alles dies offenbar vom
Anfang des l(j. Jahrhunderts. Dieselbe Behandlung haben die Fenster iind Tiiren

des Hofes, der gegen Ausgang der Epochs an einer Seite eine kraftige Holz-

galerie erhalten hat. Ein prachtiges Portal in derber Rustika, mit dorischen

Pilastern eingefafit, in den Metopen des Frieses Stierschiidel und Lowenkopfe,

sieht man an Nr. 52. im ubrigen ist diese Fassade im 18. Jahrhundert flau

iiberarbeitet worden, aber drei kleine Volutengieljel geben ihr einen heiteren Ab-

schluB. Im Hof vermittelt eine Arkade auf dorischer Saule den Aufgang zur

Treppe. Eine imposante Front aus derselben Zeit bietet Nr. 2, das Portal etwas

zahmer, aber reich und lebendig, die ganze Tiefe der Leibung mit Metallorna-

menten bedeckt, alles von feiner Ausfiihrung. Die Fassade hat durch Moderni-

sierung gelitten, aber der gewaltige Giebel ohne alle Pilastergliederung wirkt

originell durch den phantastischen UmriB, der zum Teil in die Figuren eines aul'-

recht schreitenden Lowen und eines gefliigelten Greifen, der Wappentiere Breslaus,

auslauft. Im Hof dieselbe Trepjienanlage wie in Nr. 52, dabei aus friiherer Zeit

zwei hiibsche Wappen in einer zierlichen ionischen Pilasterstellung. Das Neben-

haus Nr. 3 hat einen minder groBartigen Giebel, der aber durch Pilaster und
Gesirase wirksam gegliedert und mit mafivoll behandelten Voluten bekront ist.

Im Flur sieht man ein TonnengewOlbe mit Stichka]ipen, elegant mit flachen

Stuckoniamenten dekoriert. Am Treppenaufgang erhebt sich eine prachtige

dorische Saule. Einen der kolossalsten Giebel bietet Nr. 27: die machtigen

Flachen nur durch Gesimse abgeteilt, die Giebellinie durch die seltsamsten

Voluten, Schweife und Schnorkel phantastisch belebt. Von demselben Baumeister

riihrt Nr. 28 mit etwas kleinerem. aber ganz ahnlichem Giebel. Originell ist auch
Nr. 21, eine schmale holie Fassade, der Giebel durch einfache Pilaster geteilt,

von wirksamem Umrili, auBerdem durch einige Masken geschmilckt. Einen hohen,

geschweiften Giebel zeigt sodann Nr. 9, bloli durch Gesimse gegliedert, die Fenster

mit eingekerbten Rahmen, wie sie hier ofter vorkommen.
Eine etwas abweichende, vereinzelt stehende Behandlung hat der sehr derb

geschweifle Giebel .lunkernstraBe 4. Die Formen des .Metallstils sind hier im groBen

zur Anwendung gekomnien, wie man sie sonst vorzugsweise an der Ostseekiiste unter

dem EintluB niederlandischer Meister antrifft. In der Tat kommt ein hollandischer

Meister im Dienste der Stadt vor, Heinricli Muutig von Groningen, der 1583 das

Neue Tor bei dem Fischerpfortlein haute.') Auch andere niederlandische Maurer

und Bildhauer finden sich ein. Ebenso trat 1591 der Danziger Meister Hans
Sc/ine/der von Lindau in den Dienst der Stadt und errichtete in der Art des von
ihm dort erbauten Hohen Tores das Sandtor, das leider 181 G abgetragen wurde.*)

Er brachte eine starke Vorliebe fiir Rustika mit und liebte es, die (Juadern mil

sternfiJrmigen Mustern zu schmucken. Das Haus an der Sandkirche Nr. 2 besitzt

ein Portal dieser Art, in krilftigster Rustika durchgefiihrt, die (Juaderfiitchen ab-

wechselnd glatt oder mit jenem Sternmuster belebt. Ein ahnliches Portal, un-

bedeutender, Schuhbriicke 32; ein anderes Goldene Radegasse 15, ein viertes,

vom Jahre 1592, am Ring 58. Ganz abweichend ist das Haus Hintermarkt 5,

in strenger Ilochrenaissance durchgefiihrt, in der Auffassung der Form und der

Komposition nicht unahnlich dem sogenannten Ilause Ducerceaus in Orleans. Ein

einfaches, fruhes Portal vom Jahre 1559 sieht man am Neumarkt Nr. 45; dagegen
finden sich in der DomstraBe mehrere eft'ektvoU durchgefuhrte Portale der SchluB-

epoche, welche siimllich eine derbe Rustika zeigen, die indes mannigfach modi-

1) Nic. Pdl. .laliih. IV, 113, vkI. Lui-hs, Bildendo Kiinstlcr 33 niul A. Sclniltz, Schles.

Kunstleben 19.

2) Sclmllz II. ii. (I. 19.
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fiziert wird. An Nr. 3, vom Jahre 1599, tritt sie in Yerl)indung mit romischen

Pilastern und enerp:ischen Masken auf : an Nr. 19, von 1G()(>, sind die Quadern ab-

wecliselnd glatt gelassen und mit llachen Metallornamenten dekorierl ; Nr. 5 zeigt

ganz ahnliche Beiiandlung, wahrscheinlich von demsellien Meister.

Von Kirchtiirmen der Epoche ist zuniichst der elegant mit doppelter Lateine

entwickelte der Elisabethkirche als ein liichtiges Werk von schonen Verhalt-

nissen zu erwahnen. Seine Spitze wurde an Stelle des 1529 eingestiirzten

schlanken gotischen Helmes 1535 errichtet. Minder giinstig wirken die Turm-
helme der Magdalenenkirche von 1565, deren Protil freier geschwungen sein

konnte. Kin liichtiges Werk in derselben Kirche ist die Kanzel, 1579 in den

Formen einer durchgebildeten klassizistischen Renaissance von Friedrich Gi-ofI

begonnen'l; von ihm riihrt in der Elisabethkirche auch das Epitaph des 1577

verstorbenen Alexander von Eck mid seiner Gemahlin her. Vom Rathausturme

war schon die Rede.

SchlieBlich sei noch auf einige im Muse um vorhandene Werke der dekora-

tiven Kunst hingewiesen. AuBer manchen Irefflichen, im besten Renaissancestil

durchgefiihrten Waffen, nennen wir den prachtigen groBen kujifernen Krug von

Bartholomaus von Rosenberg (1595), mit kostlichen Flachornamenten bedeckf, an

dem nur das Figiirliche etwas schwiicher ist. Sodann einen reich mit Silber-

filigran, mit getriebenen und gravierlen Verzierungen geschmiickten Pokal : keine

einheimische, sondern eine Augsburger Arbeit vom Knde des 16. Jahrliunderts.

Endlich aus derselben Zeit einen Tisch mit eingelegter Arbeit von grolUer Schim-

heit, namentlich herrlichen Blumenstiicken von guter architektonischer Anordnung,

auch der TischfuB ist von klarem Aufbau. —

Liegnitz und Umgebung

In den iibrigen Stadten Schlesiens wird die Rennaissance durch die Fiirsten

eingefuhrt. Zuerst geschieht dies in Liegnitz. Wenn man von der Nordseite

die Stadt betritt, hat man sogleich zur Rechten das prachtvolle Werk, mit welchem

der neue Stil bier beginnt. Es ist das in Abb. 79 abgebildete mit der .lahres-

zahl 1533 bezeichnete Hauptportal des Schlosses.-) Nach der besonders in

Frankreich verbreiteten Sitte der Zeit aus einem groBen Torweg fiir Fubrwerke

und einem kleineren PfOrtchen fur FuBganger bestehend, tritt es in einer Form-

behandlung auf, die weder deutsch noch italienisch ist. Wir werden derselben

stark franzosisch anklingenden Richtung spater in Giirlitz und Umgegend wieder

begegnen. Es wird denn auch ein brabantischer Meister Gcurg ion Aniherg nam-

haft gemacht. Die mehrfach gegiirteten Silulen mit dem ausgebauchten unteren

Teil der Schafte, den runden FuBgestellen, der seltsamen Ornamentik, die ge-

waltigen Konsolen des Frieses, die energische Behandlung der Kapitelle, endlich

die rosettenformigen Onamente der Attika zeigen eine Behandlung, die an bur-

gundisch-brabantische Werke erinnert und eine Analogic etwa in dem Hofe des

Bischofspalastes zu Liittich (jetzt .lustizpalast) findet. Die reiche Ornamentik ist

ohne besondere Feinheit, die Formen weich und breit gedriickt, besonders das

Blattwerk an den ausgebauchten Teilen der Saulenschilfte und die Blumengewinde

an den oberen Partien der Saulen, die an Ketten aufgehangt erscheinen;

besser und elastischer erscheinen die Akanthusblatter an den freikomponierten

Kapitellen und den Konsolen. Kin bezeichnendes schlesisch-sachsisches Motiv

sind wieder die mehrfach verwendeten Hohlkehlen mit Pfeifen, die nicht bloB

am Stylobat und dem mittleren Teile des Saulenschaftes vorkommen, sondern

1) Ygl. Alw. Sclmltz in Dr. Luchs' Schlesiens Vorzeit 1868, p. 120 ff. mit Abbild.

2) Lutsch, BiUlerwerk, Taf. 75, 4. S. 171 f.
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auch den hohen Fries zwischen den Kapitellen schmiicken. Wis der Architekt mit

der UnregelmiiBigkeit der Portalanlage gekampft hat und durch ein Kapitell fiber

dem SchluBstein des groBen Torbogens sich sinnreich genug zu helfen suchte, er-

kennt man aus der Abbildung. In der Attika aber kommt das Unsymmetrische
der Anlage in der Anordnung des Wappens und der beiden Brustbilder emptind-

licher zutage. Diese Teile sind iibrigens vortrefllich ausgefiihrt, namentlicli die

Brustbilder des Erbauers Friedrichs II. ( 1488— 1547) und seiner zweiten Gemahlin
Sophia von Brandenburg'), trotz starker Zerstorung von anziehender Lebenst'rische.

Abb. 7n ScbluP)port;il zu Liegiiitz

Wir haben hier also eine Schiipfung jenes ausgezeichneten Fursten, der zu

den edelsten Furderern der Geisleskultur in Schlesien gehort. Nocli ehe er zur

Regierung kam, bezeugte er durch die in seinem zwanzigsten Lebensjahr an-

getretene, aus ,,sonderbarer Innigkeit" unternommene Pilgerfalirt nach dem heiligen

Lande einen regen Sinn fiir ideale Interessen. Siiiiter an der Spitze eines

schlesischen Stadtebundes wuBte er das Land von den Raubrittern zu saubern,

und sodann wahrend seiner Regierungszeit sein (Jebiet nicht bloB zu vergr/iBern

und durch einsichtsvolle Verwaltung zu hoher Bliite zu bringen, sondern auch
das geistige Leben kraftig zu fordern. F> war es, der als der erste evangelisciie

Furst Schlesiens die Reformation einfuhrte, die kirchlichen Verhiiltnisse in milder,

weitherziger Weise ordnete und fiir die llebung des Schulwesens ansehnliche

Opfer brachte. Zwar sciieiterte die von ilim energisch aufgenommene Idee der

Griindung einer Universitat, aher die unter Trotzendorf bliihende Schule zu Gold-

berg forderte er in nachdriicklicher Weise. Ein Werk dieses edlen Fursten war
der Neubau und die Befestigung seines Schlosses, zun5chst unter dem Eindruck der

Turkengefahr, vielleicht schon 1527, jedenfalls 1529-) begonnen. Da wir durch

Dr. W'ernickes Forschungen') wissen, daB im .lahre 1527 ]\'ni(lil li!i)/J/>-ojif nach

Liegnitz zum Ilerzog entboten wurde, so ist die W'ahrscheinlichkeit gegeben, daB
der Meister in Sachen des SchloBbaues befragt werden sollte. Inwiefern er aber

bei der Ausfiihrung beteiligt war, muB dahingestellt bleiben. Das SchloBtor steht,

1) Abgeb. in Luehs Schles. Fiirstenbilder, Taf. 19 a und b.

-) Vgl. J. P. Wahrensdorff, Liegnitzisohe Merkwiirdigkeiten S. 88.

3) Im Nachtrag zu seiner Schrift uber Groditzberg.
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wie bemerkt, der Richtung nahe, die man bisher als die seinige ansieht. Der

Bau war (ibrigens so bedeutend, daB er erst nach dem Tode des Ilerzogs zum
AbschluB kam.

DaB sohuu ini Anfang des 13. Jahrhunderts hier ein ScbloB vorhanden war,

geht aus mebreren urkundlichen Aufzeiciinvingen liervor. Eine bedeutendere Bau-

tatigkeit wird von Ludwig II. bezeugt, der 1415 den groBen Hedwigsturm erbaute.

Es war wohl derselbe, dessen Gesimse mit dem Zinnenkranz duich einen fran-

zosischen Meister errichtet wurde, den der Herzog auf einer Reise in Frankreich

in St. Denis kennen gelernt und nach Liegnitz geschickt hatte; er ist noch jetzl

ein wohlerhallener Teil der mittelalterlichen Anlage, rund, von Backsleinen auf-

gefCihrt, mit schi'mem, auf Konsolen ruhendem Umgang, der die Gescliicklichkeit

des franzosischen Meisters bezeugt. Ein acbteckiger Spitzhelm bildet den Ab-

schluB. Weitere Bautatigkeit beginnt dann seit 1470 unter Herzog Friedrich I.;

ihr gehort wahrscheinlich der siidhche Fliigel, an dem man mehrere Tiiren und

Fenster aus spiltgotischer Zeit mit feiu profilierteD, an den Ecken durclischneidenden

Staben bemerkt. Die Renaissance fubrte dann, wie wir sahen, Friedrich II. scbon

zeitig im Schlosse ein.

Betrachten wir den Ban nun im Zusammenhang. so bietet er mit Ausnahme

des schon erwiihnten Hauptportales fiir uns wenig Interesse. Das Portal selbst,

in gelblichem Sandstein ausgefuhrt, waiirend die iibrigen Teile den Backstein

zeigen, steht fiir sich vereinzelt da. Ob die im Eingangsbogen zu lesenden Buch-

staben I. V. E. F. und S. P. G. T. sich auf die Baumeister beziehen, muB dahin-

gestellt bleiben. Uberraschend bleibt jene alte Nachricht'), nach der der Herzog

die Baumeister zum Schlosse aus Brajjant berufen hatte, ziigleich eine Bestiltigung

daftir. daB diese ganze Richtung im welschen Westen ihren Ursprung tindet.

Die mit einem Tonnengewolbe bedeckte langgestreckte Durchfahrt offnet sich

mit schwerem, spater ausgefCihrtem Hustikaportal auf den gewallig groBen Haupt-

hof, der auf drei Seiten von zweistockigen Gebauden in Backstein umschlossen

wird. Hinter dem Hauptportal erhebt sich ein acbteckiger gotischer Turm, der

im 15. Jahrhundert aufgefiihrte Pelersturm. Alle diese Gebaude sind nach dem
Brande des Schlosses erst in neuerer Zeit hergestellt und nichts weniger als

gliicklich modernisiert worden. Die Fenster im vorderen Hofe, meist zu zweien

gruppiert, haben groBtenteils spatere Umrahmung; nur einige im Sudflugel, mit

ionischen Pilastern eingefaBt, diirften mit dem Portal gleichzeitig sein. Von

den spatgotischen Formen dieses Teiles war die Rede. Die westlichen Partien

der Seitenfliigel haben an den Fensterrahmen Flachornamente im Metallslil der

Barockzeit. Diese Teile gehoren ohne Zweifel zu den Umbauten, mit denen

Herzog Georg Rudolf, angeblich durch italienische Baumeister, um 1614 das

SchloB schmiickte, nachdem er seine ..aus heroischem Genuite" angetretene Reise

durch Deutschland, Italien, die Schweiz, Frankreich und die Niederlande beendet

und die Regierung angetreten hatte.-) Einer noch spateren Zeit gehort das reich

dekorierte Bogenportal der Kapelle, inschriftlich 1658 durch Herzog Ludwig er-

richtet. Noch aus der friiheren Ei)oche stammt der polygene Treppenturm in der

sudostlichen Ecke des Hofes. Dagegen ist von der steinernen Galerie, welche

sich im ErdgeschoB an der Siidseite hinzog, ebensowenig erhalten, wie von der

prachtigen Ausstatlung des Inneren, liesonders des Speisesaales und des groBen

Festsaales, welche noch im vorigen Jahrhundert gepriesen wurden.^i Die West-

seite schlieBt ein moderner einstockiger Bau, mit einer ungeschickten, auf Konsolen

gestellten Situlenreihe dekoriert. Ein viereckiger Tuim erhebt sich daraus. Hier

findet die Verbindung mit dem zweiten Hofe statt, der unregelmaBig und von

untergeordneten Gebauden umgeben ist. Interesse bietet nur der schon erwiihnte

1) Lucaes' Chronik S. 1295. 2) Ebenda S. 1306. 3) Ebenda S. 1211.
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an der Siidwestecke stehende Hedwigsturm. Wenn wir schlieBlich noch ein phan-

tastisch barockes Portal an der AuBenseite des Nordflugels erwiihnen, welches

rait den unter Georg Rudolf erbauten Teilen des inneren Hofes gleichzeilig ist,

so haben wir das Wesentlichste beriihrl.

Eine gesteigerte Bautiitigkeit linden wir nun auch in biirgerlichen Kreisen

als unmittelbare Einwirkung der umfangreichen SchioBbauten : aber die spateren

Zeiten haben gerade bier die urspriingliche Kunstforni der Fassaden meistens

verwischt, so daB fast nur die Portale ihren alten Charakter bewahren. Die

durch eine klare und stattliche Anlage ihres Ringes und der HauptstraBen im-

ponierende Stadt hat dadurch viel von ihrem friiheren Geprage eingebiiBt. Auch

die Sgrafliten, welche hier vielfach vorhanden waren, sind fast spurlos ver-

schwunden. Ganz besonders auffallend ist aber, daB, vielleicht mil Ausnahme
eines einzigen. schon stark barocken Beis])iels, in Liegnitz die Giebelfassaden

vollig fehlen. Die Haustlure sind wie in Breslau durchgiingig gewolbt, und zwar

mit Kreuzgewolben. Eine Ausbildung des Holzliaues scheint hier noch weniger

als dort versucht worden zu sein.

Von Werken der Friihrenaissance ist das bedeutendste die Fassade am Ring

Nr. Ifi: im ErdgeschoB vollig mit Pilastern dekoriert, alle Flachen mit Ornamenten

tiberzogen, der Portalbogen mit Zahnschnitt und Eierstal) gegliedert, die Zwickel

mit Brustbildern belebt, der Fries mit reichen Laubornpmenten geschmiickt, das

rein Ornamentale von groBer Mannigfaltigkeit der Erfindung und Frische der

Ausfiihrung, das Figurliche von kindlicher Unbehilflichkeit. Das Werk wird um
1550 entstanden sein. Von 1556 datiert das Portal am Ring Nr. 13, ebenfalls

P'riihrenaissance, mit korinthisierenden Pilastern eingefallt, der Bogen mit miinn-

lichen und weiblichen antikisierenden Brustbildern geschmiickt, die Pilaster selbst

mit hiibschen Reliefmedaillons und gutem Laubornament. Um so ungeschickter

in den Bogenzwickeln Adam und Eva; vollends unglaublich schlecht die

wilden Manner, welche iiber dam Portal das Wappen halten. Sehr diirflig und

kummerlich tritt die Renaissance noch 1544 an dem kleinen Portal FrauenslraBe

Nr. 9 auf.

Die zweite Halfte des Jahrhunderts war fiir Liegnitz wenig erfreulich. Nach

dem Tode des trefflichen Merzogs Friedrichs II. wurde schon durch seinen Sohn

und Nachfolger, Friedrich III., das Land in Zerriittung gestilrzt, die dann unter

Ilerzog Heinrich XI., wie wir schon durch Schweinichen wissen, nur noch zunahm.

Erst gegen Ausgang der Epoche Hnden wir in Liegnitz wieder Spuren einer zu-

nehmenden Kunstbliite. Zunachst ist von 1581 das Gymnasium zu erwahnen,

das wenigstens durch einfach kraftiges Portal und wirksam umrahmte Fenster

einen gewissen monumentalen Charakter zeigt. Mit dem Anfang des 17. Jahr-

hunderts beginnt eine Nachbliite der Architektur, welche mehrere Werke von un-

gewohnlicher Feinheit hervorbringt. So das kleine, aber sehr elegante Poi'tal

SchloBstraBe 15, mit tretflich behandeltem Laubwerk vom Jahre 1613. Das
Meisterstiick und iiberbaupt eine der schonslen Schopfungen dieser Zeit ist aber

das einstige Portal am Eckhause der FrauenstraBe gegen den Ring (Abb. 80).

Jetzt ist dies schone Werk nach SchloB Rohnstock tibertragen und neu auf-

gestellt.'j Schon seiner Komposition nach gehiirt es zu den besten Arbeiten

unserer Renaissance; aber die geniale Leichtigkeit und Feinheit der Ausfiihrung,

die wundervoll frei geschwungenen Akanlhusranken, die geistreich behandelten

Kopfe und Masken, die gefliigelten Karj'atiden der Einfassung, das alles ist von

einer in ganz Deutschland wohl wenig wieder vorkommenden Schonheit. Auch
das sehr feine Flachornament im Charakter gepreBten Leders an den inneren

Flachen zeugt von einem sehr geschickten Meister. Eine Anzahl kleinerer Werke

1) Abb. bei Lutsoh, Bikierwei-k, Taf. 108, 2.
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derselben Zeit tmd ahnlicher Richtung, wenn auch von minderer Bedeutung,

tindet sich iiberall in den Stralien zerstreut. So SchloBstraBe 25 ein derberes

Bogenportal mit starkerer Anwendung von Flachornamenten im Metallstil jener

Epoche. Von ahnlicher Behandlung FrauenstraBe 35 ein kleines Portal von IGIO,

im SchluBstein ein hiibsches weibliches Kopfchen. In derselben StraBe Nr. 21

ein zierliches Portal niit reich gegliederten Bogen, im SchluBstein eine groteske

Maske. Am Ring 27

ein ahnliches mit

priichtigem Lowen-
kopf als SchluB-

stein, welches fast

ebenso, offenbar

von derselben

Hand, Burgstrafie 8

wiederkehrt. In der-

selben StraBe 13

and 26, hier vom
Jahre l(i08, die-

selbe Komposition.

Endlicli ein etwas

stattlicheres Werk
SchloBstraBe 5, wo
zugleich die tretf-

lich geschnitzte

Haustiir mit ihren

Eisenbeschlagen

und dem Klopfer

ein charakteristi-

sches Ganzes aus-

macht. —
Welch nach-

haltige Bautatig-

keit in der FrCih-

zeit unserer Re-

naissance diese Ge-

genden ausgezeich-

net hat, lilBt sich

noch jetzt durch

eine Anzahl kiinst-

lerisch wertvoller

Denkmale nachweisen. Das friiheste, und zugleich eines der frtihesten der deut-

schen Renaissance iiberhaupt, sind die in diese Epoche fallenden Telle der Burg

Groditzberg bei Haynau, an der um diese Zeit der treffliche Herzog Fried-

rich II. von Liegnitz ansehnliche Bauten ausfuhren lieB.\) Schon im friihen Mittel-

alter war die aus der Ebene steil aufragende Porphyrkuppe befestigt worden:

aber erst seit der Platz durch Kauf in die Hande Herzog Friedrichs I. iiberging,

begann dort eine umfassendere Bautatigkeit. Zunachst lieB der talkriiftige und

umsichtige Fiirst laut Kontrakt von 1473, durch die Meister Bhisiiis Jiose aus

Breslau, licrtitscli Bliisc/uth aus Liegnitz und llaiis Trauernicht aus Gorlitz den

viereckigen Bergfried auffuhren, dessen machtige Ruine noch jetzt die iibrigen

1) S. Dr. E. Wernicke, Gescliichte nnd Beschreibung der Burg, Ortsnaehricliten aus

der Umgegend. Bunzlau 1880.

Abb. 80 Rohnstock Portal aus Liegnitz
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Baulichkeiten ilberragt. In jenem Vertrage wild genau Form, Konstruktion und

Einrichtung dieser „Herrenwehre" angegeben, die nach dem Muster des Tuimes

im Liegnitzer Schlosse ausgefiihrt werden solle. Ein zvveiter stark verfallener

Turin, der sich zwisclien dem nordlichen und iistlichen Fliigel an der Ecke des

SchloBhofes erhebt, gehOrt wahrscheinlicli derselben Zeit an. Nachdem man in

solcher Weise zunachst fiir die Befestigung der Burg gesorgt hatte, begann unter

Herzog Friedrich II. nun der eigentliche SchloBbau, nach miltelalterlicher Aus-

drucksweise der „Palas". Dieser besteht aus einem Hauptfliigel von ansehnlicher

Lange und Breite, an welchen in stumpfem Winkel ein kiirzerer Arm von der-

selben Breite sloBt. In der Ecke, wo beide Telle inelnander iibergehen, befindet

sich das hohe und breite si)itzbogige Portal, das den Ilauptzugang entbiilt. Auf

einer Treppe von 13 Stufen in der sehr dicken Mauer gelangt man zu dem lioch

liegenden ErdgeschoB, und zwar zunachst in eine geraumige, mit reich ver-

schlungenem spatgotischen Sterngewiilbe iilierdeckte Vorhalle. Aus dieser fiihrt

eine steinerne Wendelstiege in das obere Stockwerk, rechts eine Ture in die Kiiche

und dazu gehorige Raume, links dagegen eine andere Pforte in den grolien Saal,

der, ungefahr doppelt so breit wie lang, fast den ganzen Hauptfliigel einnimmt.

Dieser priichtige an den Wladislawsaal zu Prag erinnernde Raum ist durch ein

imposantes gotisches Netzgewolbe mit kraftigen Rippen iiberwolbt ; eigentiim-

liche, aus kristallinisch vertieften Zellen bestehende Gewolbe, wie sie in Wesl-

preuBen ofters vorkommen, hedecken die drei Fensternischen, die in den iiberaus

dicken Mauern sudlich gegen den SchloBhof liegend wie kleine lauschige Neben-

gemacher dem ganzen Raum ein besonders anheimelndes Geprage verleihen. An
den Saal stoBt wesllicb ein kleineres Gemach mit einem iiberaus reichen Netz-

gewolbe, einem Kamin und tiefer Fensternisehe. Eine steinerne Wendeltreppe

fiihrte eheuials von hier aus in das ( )bergeschoB. Wir diirl'en wohl annehmen,

da6 dieser kleinere Raum in der kalteren Jahreszeit den Mittelpunkt der Ge-

selligkeit bildete.

Das wichtigste fiir unsere Betrachtung ist das mit der .lahreszahl 1522 he-

zeichnete Portal dieses Raumes, denn widirend die ganze bauliche Anlage, vor

allem die Konstruktion, sich noch durchaus mittelalterlich darstellt und das Ge-

prilge des spatgotischen Stiles tragi, hat der Baumeister an diesem Telle auch

seine Bekanntschaft mit den Formen der neuen Bauweise bezeugt ; es ist durch-

aus im Charakter der Renaissance durchgeluhrt. Ein breites Rahmenwerk von

sehr gedrungenen kannelierten llalbsaulen auf kurzem, rosettengeschmiicktem

Socket dient der Tiir als Einfassung. Die ziemlich zerstiJrten Kapitelle scheinen

eine ziemlich robe Nachbildung des korinthischen gewesen zu sein. Den Tiir-

sturz bildet ein mit einer Platte abgeschlossenes Gesims; dariiber erhebt sich,

merklich schmaler als das Portal, attikenartig eine Flachnische, von zwei ein-

fachen kannelierten Pilastern eingefaBt und mit doppeltem Friese bekront. Die

Nische eiitluilt einen miinnlichen Kopf mit kurzem lockigen Haupthaar, Bart und

Schnurrbart, in dem Dr. Wernicke um so gewisser das Bildnis des Erbauers ver-

mutet, als iiijer der Nische sein Name, Wendel Eo/Jkopf, gelesen wird. Es kann

demnach keinem Zweifel unterliegen, daB wir in diesem angesehenen Gorhtzer

Meister den Erbauer der eben besprochenen SchloBteile zu erkennen haben. Gleich

den iihrigen deutschen Architekten jener Ubergangszeit huldigt er in den Kon-

struktionen noch dem mittelalterlichen Herkommen und der gotischen Formgebung,

wahrend er in besonders hervorragenden Einzelheitcn bereits der Renaissance

sich zuwendet. Tritt aber hier noch eine staike Unreife und Schiichternheit in

der Auffassung der neuen Formen hervor, ist namentlich die MeiBelfiihrung noch

eine rauhe, wenig geschmeidige, die Kenntnis der neuen Formen eine sehr oher-

tlachliche, ja spricht sich selbst in der Namensinschrift des Meisters und den
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arabischen Ziffern der Jahreszahl noch ein starkes Schwanken unci keiii klares

BewuBtsein von der schtinen Antiquaschrift der Henaissance aus, so miissen wir

doch annehmen, daB derselbe Meister Wendel in der Folge den fremden Stil weiter

zu entwickeln gewuBt hat. Jedenfalls gehort er zu den Bahnbrechern der Renais-

sance in Deutschland, allerdings vullig in der Art des bei der bohmisclien Friih-

renaissance genannten Benedikt von Laun.

Um dieselbe Zeit wurden uml'assende Bauten am Rathaus zu Lowenberg
ausgefiihrt, bei denen der Ubergang zum neuen Stil sich deutlicher ausspricht.

Der Bau ist in seinem Kern samt dem stattlichen, viereckigen, von einer barocken

Kuppel bedeckten Turme ein Werk des friiheren Mittelalters. Die ostliche Haupt-

fassade, nach Dr. Wernickes Angabe mit 1523 bezeichnet, zeigt einen Stul'engiebel

in gotisclier W'eise und eine mit einem Dach versehene Freitreppe, die zum Portal

hinauft'iihrt, wie es so oft an unseren alten Ratliiiusern vorkommt. Die Archi-

tektur der Ost- und Sudseite ist eine in auftalliger Weise an fruhe franziisiscbe

Art erinnernde : im ErdgeschoB sind groBe, zu zweien verbundene, durch Kreuz-

pfosten geteilte Doppelfenster angebracht; sie sind von etwas schwerfiillig be-

handelten geriet'ten Pilastern mit ornameutierten Friesen eingel'aBt; dariiber liegt

ein unsicheres Gesims. Die noch ganz unverstandene ( )rnamentik der Kapitelle

und Friese wie die ganze Erscheinung, verbunden mit den Jahreszahlen 1522 und

1523 erregen ohne weiteres die Erinnerung an die Tur und Bekronung W. RoB-

kopfs in Grbditzberg und mogen ihm wohl zugeschrieben werden konnen; audi

die scharf kantig vorspringenden Strebept'eiler zwischen den Fenstern rufen dessen

mittelalterliche, hier freilicli franzosische Art ins Gedachtnis. — Das ObergeschoB

der Sudseite aber hat in der Mitte 154G eine rein italienische Zugabe erhalten: vier

Fenster mit Segmentgiebel auf Konsolen, dabei einen flachen Erker mit Pilastern

an den Ecken. Alle Sohlbilnke ruhen auf Konsolen. Diese wie alle Details sind

von allergroBter Feinheit, auch die Profilierungen. Die Pilasterkapitelle von

raffinierter Eleganz in Blattwerk und Linie. Es mogen wohl die italienischen

Kiinstler vom Brieger SchloB hier eine kleine Extratour gemacht haben. So wenig

auffallend dieser Architekturteil sein mag, so iiberraschend ist er bei naherer

Betrachtung.M AuBerdem ist in Lowenberg nur noch in einem Patrizierhause

ein Arkadenhof mit Saulen vom Jahre 1541 und an einem Vorstadthause ein

tjberrest eines reich gemalten Sgraftilofrieses hervorzuheben. Das in der Nahe
gelegene SchloB Matzdorf ist ebenfalls ein schlichter Bau, dessen Formen auf

ziemlich friihe Zeit schlieBen lassen.

Wichtig ist das in der Nahe liegende SchloB zu Plagwitz, seit 1826

Provinzial-lrrenanstalt, ein im wesentlichen wohlerhaltenes Werk der lienaissance-

zeit, seit 1550 durch Rambold von Falkenberg, Herrn auf Plagwitz, erriehtet.

Nach auBen bietet der um einen rechteckigen llof angelegte dreistockige, mit

einigen Giebeln und einfachen Fenstern ausgestattete Bau nichts Bemerkenswertes;

nur das Hauplportal zeigt eine reiche und zugleich originelle Komposition. Doppelte

Rahmenpilaster, die inneren kriiftiger vortretend, fassen das breite, leider durch

Restauration etwas entstellte Rundbogenportal ein. Die Flachen der Pilaster sowie

der Socket, auf dem sie ruhen, sind mit feinen Friihrenaissance-t trnamenten be-

deckt; die Kapitelle zeigen die Kompositaform. Auch der Bogen wird von einem

gurtartigen Rahmen umfaBt, der mit zierlichen Rosetten dekoriert ist. Zwei

Portratmedaillons fiillen die Zwickellliiehen. Den Oberbau bilden zunachst zwei

Friese, durch kriiftig gegliederte Gesimse getrennt und bekront, jeder mit je zwei,

also im ganzen mit acht reich behandelten Wappen prachtig geschmiickt. Uber

diesem Ganzen erhebt sich in der Mitte ein betrachtlich schmalerer Teil in Form

1) Abb. bei Lutscli, liilderwerk, Taf. 74, 75.
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einer ein Fensler des oberen Stockweikes in sich schliefienden Attika. Reich

ornamentierte Pilaster rahmen auch diesen Teil ein, der zu beiden Seiten durch

etwas schlaffe Voluten zu dem breiten Unterbau iibergeleitet wird. Reich ver-

schlungenes Rankenwerk kront in der Mitte das Ganze. Die Komposition ist

indes bei allem Reichtum der Ausfiihrung etwas lahm, der Behandlung des

Einzelnen fehlt es an Energie und Scharfe.

Alili. SI Hof des Sclilosscs Plagwitz

Der interessanteste Teil des Schlosses ist der Hof, den Abb. 81 darstellt.

In dem Rosettenschmucke in den Archivolten und sogar den Wandpilastern klingt

er an das Portal an. Die weitgespannten Arkaden mit den kraftvoU stiimmigen

ionischen Siiulen, die obere Galerie, deren Dach direkt auf kleineren Saulen-

stellungen ruht, vor allem die malerische Anlage der Treppe innerhalb der Arkade

links vom Eingange, verleihen dem Ganzen ein Gepriige von starker Kigenart.

Der Arehitekt des Baues war vermutlich FrcDuiskits Bahr (Parr, Bahr), auf den

wir beim Schlosse in Brieg noch naher einzugehen haben. LUiarakteristisch fur

ihn foder auch fur die Familie Pahr) sind die Ilofhallen, wie wir sie hier, dann

in Brieg und Gustrow linden ; derbe ionische Saulen mit Vertikalstreifen darilber,

zwischen die die Rund- oder Stichbogen der Arkaden gespannt sind. Daruber

eine Dockengalerie mit Postamenten, auf denen die kurzen Siiulen der oberen

Halle stehen. Letztere ist horizontal iiberdeckt. Hierauf koninien wir in Brieg

zuriick.

Eine vollig verschiedene Behandlungsweise zeigt das Portal des Schlosses

z\i Haynau, nach Vermutung des Dr. Wernicke vielleicht ein Werk des Bres-



Haynau Bmizliui 151

lauer Stadtbaumeisters Jukoh (iro/.!,^) der um 1550 dorl tiitii;- war. Der im Rund-

bogen sich oftnende Eingang (Abb. 82) ist niit reich ornamentierteii Hahnien-

pilasteni eingefaBt, die benachbarten beiden Fenster aber sind durcb ahnliche,

jedoch betrachtlich kiirzere Pilaster mil dem Portal zu einer Gruppe zusammen-
gefaBt: eine Komposition, die an die oben besprochene reizvolle des ErdgeschoBes

am Rybiscb-IIause Junkerngasse 2 in Breslau stark anklingt, obwohl ihre Aus-

fiihrung schwiicheie Hiinde zeigt. Ein ziemlicb boher Fries zieht sich iiber

dem Ganzen bin, im Mittelfelde mit den Brustbildern des Erbauers Friedrichs II.

und seiner Gemab-
lin, sowie den bei-

den Wappen ge-

schmiickt, wiihrend

die Seitenfelder

eine in Figuren aus-

laufendeAkantbus-

ranke fiillt. liber

demMitlelfeldeend-

lich eine Inschrift-

lafel von 1546 und

47, durch ein an

den Enden in Volii-

len aufgeroUtes Ge-

sims in Halbkreis-

form eingerahmt.

Das ganze Werk
zeugt von Opu-

lenz, enlbehrl da-

bei keineswegs der

Anmul.

Von erstaun-

licher Frische und
Freiheil unler den

Schoj)l'ungen jener

Epocbe zeugl das priichtige Portal eines Wohnhauses am Ring zu Bunzlau,
welcbes Abb. 83 darstellt. Die einfassenden abgeschragten Pilaster sind flacb aus-

gehohll, mil feinem Flachornament uberzogen ; am unteren Ende sind zwei Sitz-

steine vorgezogen, wie sie die Portale der Biirgerhauser jener Zeit in Hessen,

Thiiringen unil Sachsen gerne zeigen. Zwei Engelskopfchen am oberen Gesims

breiten gleicbsam schutzend ihre Fltigel iiber die Sitzenden aus. Das Prachtstuck

dieses Portals ist aber das iippige Laubgewinde, das mit virtuoser Meislerfiihrung

fast frei aus dem Grande herausgearbeilel, die breile Archivolte bekleidet. Auch

der abschlieBende Fries zeigl eine ahnliche Dekoration. Gering dagegen sind

die Atlanten, welche, in aufgeroUte Kartuschen eingewickelt, den SeitenabschluB

bilden, wunderlich vollends die (Juaderbehandlung der Bogenzwickel mit ihren

zwei Kriegerkopt'en im starksten Hochreliet in der Mitte. Der Baumeister be-

durfte allerdings eines solchen Fortissimos, um mit der ubrigen Dekoration Schritt

zu halten. Die Behandlung erinnert so sehr an die in Abb. 103 mitgeteilte Gor-

lilzer Fassade, daB man auch bier wohl die Arbeit eines dortigen Architekten

oder doch den EinfluB der Gorlitzer Schule annehnien muB. Vielleicht ist es ein

Altli. ^J Pt)ii;il \uiu Sciiluii llayuau

1) Halir iiUordings verinutet in Franciscus Palir den Baumeister, weil dieser loTl in

Haynau seinen Wolmsitz gehabt habe. Doch widerspricht schon die Art der Architektur dieser

Annahmc. (Aug. Ilahr, die Arcliitektonfamilie Pahr, StraiJburg, 1908, p. 287.)
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Werk des jiingeren ll'endcl lio/JLopf, der nach Dr. Wernickes Angabe in Bunzlau

latig gewesen ist, wahrend er in seiner Heimat als Nachfolger seines gleich-

namigen Vaters das Amt des Stadtbaumeisters bekleidete.

Ein Prachtstiick der Spiitrenaissance ist das Portal des Schlosses zu

GieBmannsdorf im Kreise Bunzlau. Es verwendet alle Formen der P>enais-

sance in einer starken Steigerung des Ausdrucks, doch ohne eigentliche Barock-

elemente, so dafi die Wirkung in hohem Grade plastisch-schwungvoU und doch

zugleich edel ist. Der

groBe Portalbogen ist

an seiner breiten Ein-

fassung, sowie an den

tragenden Pilastern,

niit geflugelten Engel-

kopfen undweiblichen

Masken ganzlich be-

deckt ; schwebende Ge-
nien, von etwas un-

geschickter Haltung,

tullen die Bogenzwik-

kel, zahlreiche Wap-
pen in zwei Pieihen

ubereinander die hohe

Attika. Ein iippiger

Aufsatz mit AUianz-

wappen, dessen Hah-

men von aufrechtste-

henden Greifen gehal-

ten werden, schlieBt

das Ganze ab. Um
diese Fiille plastischen

Lebens in festem Rah-

man zusammenzuhal-
ten, bilden zwei auf

geschmtickten Stylo-

baten stehendeSaulen

mit Konipositakapitel-

len eine kriiftige, sich

in den mit Figuren

von Tugenden geschmiickten Verkriipfungen des Frieses fortsetzende Einfas-

sung. Auch die Mitte des Frieses springt iiber einer krilftigen Maskenkonsole

vor und ist mit einer drilten weiblichen Gestalt dekoriert. Ahnliche Figuren,

samtlich in auBerst bewegten fliegenden Gewiindern, sind am obersten Aufsatz

angeordnet.

Das SchloB selber ist einfach, doch merkwiirdig durcb seine drei schiefen

Giebel iiber der Eingangsseite, die den drei Satteldilchern dahinter entsprechen;

sie sind durch krunendes Querfeld und an den Absiitzen mit allerlei Getier, Sirenen,

Delphinen u. dgl. geziert, schwaclilich im UniriB, doch nicht ohne malerischen

lieiz.'i (Abb. 84.)

Einen starkeren Grad von barockem Geprage zeigt das ebenfalls prachtig

wirkende Portal des Schlosses zu Siebeneichen bei Lowenberg; der Aufbau
ist etwas lockerer als dort, namentlich fehlt eine Attika, die den unteren Teilen

Ablj. N.'. i'urlal ciiii'^ Wuliiihausos tjetzt am Katskellcr) zu Bunzlau

1) Abt. bei Liitsch, Kildorwerk, Tai'. 89.
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das Gegengewicht hielte ; dagegen ist die Anordnung des Bogens mil breitem,

plastiscii geschmiicktem Kahmen, eingefalU von zwei vortretenden Saulen korintlii-

scher Ordnung, die gleiclie. Grazios wirkt die in freiem Relief den Siiulenschaft

in Spiralen umwindende Weinranke. Uppige Sirenen in kraftigem Relief sind

neben dem Portal unter den Fenstern zur Seite angebracht; prachtig barock be-

handelte Wappenschilde sieht man ilber dem oberen Gesimse zu beiden Seiten,

wahrend die Mitte nur ein gemaltes Wappen zeigt.

Ablj. Si Holilol'i Giollmaiinsilnil Girbolfruiit

Brieg

Das Hauptwerk der Renaissance in Schlesien ist ohne Frage dasBrieger
PiastenschloB, selbst in seiner verstiinimelten und miBliandelten Gestalt

zugleich noch immer eine der edelsten und groBartigsten Schupfungen dieser

Epochs in Deutschland. Wiederum das Werk eines der besten Fursten des

Landes. Georg II., der Sohn eines ebenso trefflichen Vaters, Friedrichs II. von

Liegnitz, welchem Brieg als Erbteil zuliel, hat in seiner segensreichen, fast vierzig-

jahrigen Regierung (1547—86) sein Herzogtum Brieg in einen Stand gesetzt,

da6 man, wie ein Zeitgenosse sagt, das alte Land nicht mehr erkannte und das

neue nicht ohne Bewunderung ansehen konnte. Als Zeugnis seines hohen Kunst-

sinns steht noch jetzt das von ihm erbaute SchloB da. Noch unter Friedrich 11.,

1547, begann der Bau, der sich an der Stelle eines frtiheren vom Jahre 1369,

ebenfalls schon in Stein ausgefiihrten, in der ganzen Pracht des Renaissancestils

erheben sollte. Wie aber sein Vater fiir das Liegnitzer SchloB niederlandische

Meister berufen hatte, so zog Georg fiir seinen Bau welsche Kiinstler ins Land.

Wir sind durch urkundliche Uberlieferungen genauer iiber dieselben unter-
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richtet.') Am friihesten tritt Meister Juvuli Puhr oder Balir (Bawor, Baar, Boer etc.)

aus Mailand als SchloBbaumeister in Brieg auf. Mit einem Meister Antonius von

Thcodor'-) erbaut er die Stadtschule. Dieser Antonius wird nur 1547—48 genannt.

Als sich gegen ihn und seine welschen Maurer der Neid der einheimischen regie,

nahm der Herzog ilm durcli einen Erlafi vom 2(j. Oktober 15G4, in dem er

ihm das beste Lob erteilt, in Schutz. Ein Welscher war auch ILais Vorrali,

der 15G2 am ScbloBbau tatig ist. Ferner wirkt 1556— 88 Martin vom Turme
(Delia Torre), Hans Lugann (also wohl Giovanni von Lugano, -j- 15911, Franz Peinet

(f 1567) und in den funfziger Jahren Antonio Marosi. AuBerdem der Bruder
Meister Jakobs, Johiinn liajitisUi Pahr; der andere Bruder Fraticiscus war ver-

mutlicb bier zuerst ebenfalls ansiissig. Dagegen wurde Meister Ka^par, der 15G8

erwahnt wird, unter dem Namen Kaspar Knhnv als Deutscber nacbgewiesen.')

Er muB ein angesebener Meister gewesen sein, da er 1568 berufen wird, fur den
Kanzler von Pernstein zu Prosznitz in Mabren ein Haus zu bauen und 1572

auf Ersucben Joacbim Ernsts von Anhalt sogar nacb Dessau geschickt wird.

Spiiter nacb 1565 ist Meister Benihard Xiuroii (Xinuroii), also wieder ein Welscher,

der Scbwiegervater Jakob Pahrs, beim ScbloBbau in Brieg beschiiftigt und auch
nacb Breslau 1576 zur Erbauung des Uhlauer Tores berufen. Meister Lugaim
ist 1585 mit Erbauung des Scblosses zu Nimptsch betraut. Interessant ist bei

Gelegenheit dieses Baues ein aus Prag aus jenem Jabre datierter Brief des Her-

zogs, der die dort vielfacb vorkommenden, unter dem Dach binlaufenden Balkone'')

an seinem SchloB nachzuabmen empfieblt.

Das Brieger SchloB, welches wir nunmebr betrachten •'), ist also ein Werk
welscher, in diesem Falle zum Teil italieniscber, wohl zum Teil franzosischer

Meister. Vergleichen wir es aber mit der um dieselbe Zeit von Italienern er-

bauten Residenz in Landsbut, die dem strengsten romiscben Palaststil der Hocb-

renaissance folgt, so erkennen wir, daB in Brieg die fremden Meister durchaus

anderer Richtung angeborten. Das zeigt sclion die Fassade mit dem Pracbtbau des

Portals, I. Bd. unter Abb. 118 abgebildet.") Es ist ein durchaus in Sandstein mit

groBter Sorgfalt ausgefUhrter Ban, an alien Flacben und architektonischen (Jliedern

mit einer Fiille von Ornamenten bedeckt, welche in diesem Reicbtum nur in der

Friibrenaissance Oberitaliens, SQdfrankreicbs oder Spaniens vorkommt. Um so

wirksamer hebt sich der Reiz dieser Dekoration hervor, als der Hintergrund aus

einer Quadermauer mit stark betonten Fugen besteht. Die Komposition des

Portales beruht auf der in Deutschland, noch mehr aber in Frankreicb verbreite-

ten Sitte, einen groBen Torweg und daneben das kleinere Pfiirtcben filr die FuB-

ganger anzuordnen. Die Synmietrie wird dadurch aufgehoben, aber die hiesigen

Kiinstler haben diese Schwierigkeiten auf gleichem Wege, doch im Erfolg gliick-

licher iiberwunden, als die am Portal zu Liegnitz. Auch bier blieb fiir die Attika

nicbls iibrig, als zu einer rein symmetriscben Anordnung iiberzugehen. Sie ist

demnach mit drei pracbtvoU ausgefiibrten Wappen geschmiickt, von denen die

beiden seillichen vim Gewappneten gehalten werden. Zwiscben ihnen auf den

Vorspriingen des Gesimses sieht man die trefflich gearbeiteten fast lebensgroBen

Gestalten des Erbauers und seiner Gemahlin Barbara von Brandenburg. Dann

1) II. Luchs hat das Venlionst, in seineii Bild. Kiinstl. aus Selilesicn S. 16 ff. diesclbon

veroffentlicht zu liabpii.

-) Vielleiclit Antonio di Teodoro, d. h. des Thcodor Sohn.
3) Dr. Wernicke im Anzeiser des Germ. JIus. 1878 Sp. 204.

*) Jetzt z. B. noch am Palast Schwarzenberg erlialtcn, vgl. oben S. 118.

^) Kine BeschreibuiiK, mit Bezug auf eine altere Abbild., gibt II. Luchs in Schles. Vor-

zpit in Bild und Schrift II, S. 32 ff.

'') Photolithogr. Abb. bei A. Scliultz a. a. 0. Vgl. Engel u. Poetsch in Ortweius D. Een.

Abt. XI.
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folgt das HauptgeschoB mit drei groBen Fenstern von schonen Verhaltnissen und

endlich ein niedrigeres zweites Stockwerk, l)eide durcli eine Doppclrt'ihe von

Brustbildern fiirstlicher Ahnen getrennt. Die Portale und samtliche Fenster

werden durch ein Doppelsystem von Pilastern der feinsten korinthischen (Jrdnung

umrahmt, von denen die groHeren die vertikale Gliederung der Fassade bewirken.

Die Fiille des Ornaments, das alls Flachen, die Pilaster, Friese, Bogenfelder,

Abb. Sd Iimere Aiibiclit vom Ture dos Piastouychlusses zu Brii'^

Postamente bedeckt, ist unerschopflich; seine Ausfiihrung zeugt von verschiede-

nen Handen. Bei geistreicher Erfindung und groBer Mannigfaltigkeit der Phan-

tasie ist die technische Behandlung Ofters etwas sturapf. Von hoher Schimheit

und rein italienischer Durchbildung sind die Akanthusgewinde der beiden Posta-

mente an den Ecken der Attika: von deutschen Handen dagegen das etwas trockne

Rankenwerk iiber dem kleinen Portal. Die Kapitelle zeigen samtlich durcbge-

bildele korintbische Form. Die Archivolten sind unten mit eleganten Kassetten

und loosen darin gescbmuckt. Tretilicb sind die vielen Portratbilder ausgeftibrt,

sehr lebensvoU die beiden Hauptgestalten, nur die Dame durch gar zu angstliche

Ausfiihrung des Zeitkostiims etwas beeintrachtigt. Am obersten Fries liest man
die Sinnt^priiche: „Verbum doniini manet in aeternum. — Si deus pro nobis

quis contra nos. — Justitia stabit thronus." Auch sonst bei den zahlreichen

Bildnissen eine Menge von Beischriften, so daB auch nach dieser Seite der Bau
zu den reichsten seiner Art gehiJrt.

Es ist dabei noch zu bemerken, daB einst iiber dem Hauptgesimse eine

durchbrochene, reiche Ornamentgalerie das Ganze bekriinte; ein I'remdartiges

Motiv. — Dazu war der Torbau durch einen doi)pelt durchsichtigen, turniartigen

Aufbau abgeschlossen. Da oben iiber dem Hauptgesimse halte die Musik bei

Einziigen u. dgl. ihren Platz.^)

1) Versuch einer Wiederlierstelluiig des eiiistigen Zustamles bei H.Kurz, Das Schloli der
Piarsten zura Briege, Bricg 1883. Taf. I. II.

Lubke-Haupt, Renaissance in Deutschland 11 3. Aufl. 11
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Eine weite, mit TonnengewiUbe bedeckte Einfahrtsballe (A in AIjIj. 8(1i tubrt

nach dem groBen Hofe B, wo sie sich in einem gewaltigen, etwas zugespitzten

Bogen von fast 9 Metern Spannung ottnet. (Abb. 85.) Aucb dieser Bogen ist

wieder ein Prachtstilck der Dekoration, an den einfassenden Pt'eilern mit korinthi-

schen Pilastern dekorieit, die mit Trophiien und Emblemen aller Art in etwas

zu groBera Mafistabe geschmiickt sind. Die Archivolte selbst ist in origineller

Abb. 86 GruudriB und Durchseliiiitt des Schlosscs zu Bi-ieg

Weise als machtiger, von Bandern umwimdener Eichenkranz cbarakterisiert, so

daB man den Eindruck einer Triumphpforte Ijekommt. In den Zwickeln sind

die Wappen des Herzogs, sowie des ihm verschwagerten Joachim von Branden-

burg angebracht, dabei die Jahreszahl MDLI, wahrend am iiuBeren Portal 1552

steht. An einer kleinen Nebenpforte liest man: „Vortruen dartif aufschauen".

Die Eingange in den Keller sind in derber Grottenrustika gehalten, am glalten

Kiimpfer aber ein sclioner Meereswellenfries.

Der Hof muB in seiner urspriinglichen VoUendung einen unvergleichlichen

Eindruck gemacht haben.') Nicht bloB der Reichtum der duich zwei Geschosse

fiihrenden ionischen Bogenhallen (Abb. 87), Qber denen noch eine auf unserer Zeich-

nung felilende Saulenballe mit geradeni Gebalke berlief — die Zabl ilirer Siiulen

war die doppelte — , die prachlvoll umrahmten zahlreiclien Fenster und Portale der

1) Bei Kurz a. a. 0. Taf. Ill leider iiicht zutretfend unci in DuichbiUlun.:,' wenig

gend dargcstellt.

befriedi-
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oberen Stockwerke, die originellen frei und phantastisch antikisierenden Portrat-

medaillons in den Bogenzwickeln, sondern mehr noch die ungemeine GroBe der

Verlialtnisse stenipelten ihn zu einem Bauwerke ersten Ranges. Die milehtigen

Achsen der unteren Saulenstellungen von 5 Metern finden an deutschen Bauten der

Zeit kaum irgendwo ihresgleichen ; dazu kommt eine Stockwerkhohe von gegen

6 Metern, die ebenfalls fiir nordische Verlialtnisse hochst betrachtlich ist. Das

alles ist jetzt itn Zustande grauenhafter Zerstorung. Nur wenige Saulen stehen

noch aufrecht; am ostlichen Hauptbaii und in deni lang hingestreckten nordlichen

Fliigel lassen sich die ehemaligen Saulenstellungen in Spuren verl'olgen. Hier

ist auch in der Ecke die diagonale Stellung der Saulen und die damit verbun-

dene Treppenanlage bemerkenswert. Der Haupteingang lag, wie man sieht, nicht

in der Mitte des iistlichen Flugels, sondern weit nach Siiden vorgeriickt, wo eine

zweite Treppe (vgl. Abb. 8Gi in der Ecke gegen den fast ganz zerstiirten stidlichen

Fliigel sich findet. Beide Treppen sind in einfachem, rechtwinklig gebrochenem

Lauf mit Podesten angelegt. Auf die sonst in der deutschen Renaissance so be-

liebten Wendelstiegen hat man verzichtet. Nordlich wird der Hof durch diirftige

spatere Nebenbauten abgeschlossen. Ein Rest der mittelalterhchen Anlage da-

gegen ist noch jetzt in der SchloBkirche erhalten, deren ChorschluH siidlich neben

dem Ilauptportal nach auBen vorspringt. Von der iiberreicheu Ausstatlung des

Innern, von der berichtet wird, ist aber keine Spur mehr vorhanden. Der Pracht-

bau ist seit der gewaltsamen Zerstorung im Jahre 1741 durch Friedrich den GroBen

im Siebenjahrigen Kriege eine mehr und mehr verfallende Ruine.

Die Bedeutung des einst so gUlnzenden Bauwerks liegt darin, daB wir

hier einen Mittelpunkt der Renaissancebaukunst fur Deutschland vor uns haben,

dessen Auslaufer sich nach alien Seiten erstrecken; insbesondere finden wir Be-

zieliungen der hiesigen Meister zu Plagwitz, Gustrow, Dargun und nach Schweden

bin, — anderseits zu Dresden, Dessau, Berlin. AuBerdem aber haben wir hier

friilizeitig eine Kolonie italienischer und franziisischer Kiinstler, die ihre Formen-

welt hierhin iiberpllanzten und die nordische junge Renaissance mit ihr be-

reicherten und befruchteten.

Die Familie I'alir, wenn sie auch aus Mailand hierher iibersiedelte, diirfte

doch urspriinglich aus Frankreich stammen, wie gewisse Eigenliimlichkeiten ihrer

Bauwerke beweisen: die Einfassung der Fenster mit Ornamentpilastern ist in

Frankreich, aber nicht in Italien zu Hause; noch mehr aber die eigentiimliche

Arkadenform im Hofe, kurze Saulen mit vertikalen Pilasterslucken dariiber,

zwischen die sich die Bogen — oft als Segmentbogen — einpassen. Ich habe

schon bei Plagwitz auf diese eigenartige Form aufmerksam gemacht. Sie kehrt

also hier in Brieg, dann in Gustrow wieder, zuletzt in Schweden in Upsala;

auBerdem in Brieg am Rathaus. AUe diese Bauwerke sind von den Mitgliedern

der Familie Pahr erbaut. Das Vorbild dieser Bogenform ist aber nirgends in

Italien, wohl aber hiiufig in Frankreich zu linden. Zuletzt ist der dreistiickige

Portalbau (Ecouen, Gaillon etc.) mit der Statue des Bauherrn, meist zu Pferde,

dort zu Hause; auch die Reihen von Halbfiguren tiber dem Kingang und so

maiuhes andere. Das SchloB zu Gustrow aber, das Werk des I^'ranciscus Pahr,

ist schon lange als hOchst franzusiscli empfunden worden, insbesondere wegen
seiner Eckjiavillons und iihnlicher Eigenlieilen.

Die Ornamentierung und Detaillierung dagegen ist dies nur zum Teil;

die Mitwirkung der Italiener ist an dem Vorbau des Portals, wie an den

noch die sonst traurig-kahlen Wiinde im SchloBhof zierenden Fenster- und Tlir-

einfassungen , die einst auf die Bogenhallen gingen, deutlich zu erkennen.

Eines dieser Portale kann sogar als eine getreue Ivopie des Hauptportals von

S. Lorenzo zu Lugano bezeichnet werden. Und gerade aus Lugano kamen ja
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mehrere der Heifer des Jakob Pahr — vielleicht audi sein Schwiegersohn Bern-

hard Niuron.

Die vollendete SchOnheit und Klarheit der Verhaltnisse dieser Teile im
siidliclien Sinne, wie des groBten Teiles ihrer Ausfuhrung, findet denn in Deutsch-

iand wohl nicht mehr ihresgleichen.

Abb. 8S Ralliaus zu Bricg

Von den oftentlichen Gebauden der Stadt ist zuniichst das Gymnasium
zu nennen, das Herzog Georg durch denselben Meister Jahoh Pain- bis 1564 er-

richten lieB. Ein schlichter Bau, der von seiner ursiirunglichen reichen Ausstat-

tung wenig aufweist. Augenscheinlich war die Ausfiihrung hier in geringere

Hande, vielleicht von deutschen Steinmetzen, gelegt; wenigstens ist das Portal

mit dam kleinen Pfortchen daneben eine ungeschickte Arbeit, von miBverstande-

nen ionischen Halbsiiulen umfaBt, in den Zwickeln schlecht gezeichnete Figuren

der Religion und der Gerechtigkeit. Ueber dem Portal zwei reich gemalte Wap-

pen, von i)lunipen Engelknaben gehalten. Bei dem kleinen Pfi'irtchen ist es auf-

fallend, daB kein Sc-hluBstein, sondern eine Fuge in den Scheitel des Bogens trift't.

Weit ansehnlicher ist das Rath a us, zwar gering und fluchtig in der Be-

handlung der Formen, aber durch malerische Gruppierung anziehend (Abb. 88).

Die beiden Turme, welche die Fassade flankieren, schlieBen eine auf drei toska-

nischen Saulen ruhende Vorhalle ein, uber welche eine auf Holzsaulen rubende
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leider modernisierte obere Halle die Verbindung im HauptgeschoB bildet. Das System
dieser Halle war wieder das Pahrsche aus dem SchloBhofe in Brieg, Plagwitz und
Giistrow. Die Haupttreppe, rechtwinklig mit vier Podesten um den miltleren qua-

dratischen Mauerkern emporsteigend, liegt in dem links betindlichen Turm, eine

untergeordnete holzerne in dem andern. Die obere Vorhalle mundet auf ein seblicht,

aber elegant behandeltes Portal, mit schonen Fruchtschniiren und Lowenkopfen

dekoriert; in den Bogenzwickeln zwei weibliche Figuren. Im Innern haben die

Tiiren einfache, doch schon komponierle Renaissancerahmen. Die Ausfiihrung

konnte wohl von Italienern herriihren.*)

Seine Bedeutung hat indes der Bau,

wie gesagt, weniger durch die Einzel-

formen, als durch die treff liche C4rup-

pierung des AuBeren. Die Treppen-

turme mit der Vorhalle, das hohe
Dach mit seinen Giebeln, das alles

iiberragt von dem machtigen Ilaupl-

turm, macht dies Rathaus zu einem
der malerischsten in Deutschland.

Der biirgerliche Privatbau
in Brieg gehort meist der SchluB-

epoche an. Von Werken der Friih-

renaissance babe ich nur die kustliche

kleine Fassade BurgstraBe Nr. 6 zu

verzeicbnen. Zwar das Bogenportal

mit seiner Rustika, auf jedem Quader
ein Kopf oder eine Rosette, ist von

geringerer Hand; aber die ionischen

Pilaster, die das ErdgeschoK gliedern,

mit ibren prachtigen Arabesken, na-

mentlich aber der Fries mit seinen

Patten, die ein Wappenschild halten,

mit Seepferden spielen und andern

Mutwillen treiben, gehoren in der

geistreichen Erfindung, dem freien Schwung der aus dem Grund sich fast vollig

losenden Arbeit zum Trefflichsten, das wir in dieser Art besitzen. Im oberen

GeschoB gliedern vier kleinere ionische Pilaster, ebenfalls reich ornamentiert, die

Flachen. Den AbschluB bilden spatere zopfige Vasen. Auch iiber der Tlir ist

eine ahnliche Verballhornung eingetreten. Die oberen Telle der Fassade, die jeden-

falls urspriinglich gleichmaBig durchgefiihrt waren, sind jetzt ganz niichtern mo-

dernisiert. Leider sind auch die schonen ( irnamente durch dicke Ttinche entstellt.

Ob das G. M. uber dem Portal auf den Baumeister zu deuten ist, muB dahin-

gestellt bleiben.

Die tibrigen Privatbauten der Stadt gehoren der letzten Epoche der Re-

naissance. Sie zeigen fast samtlich den Giebelbau in mannigfaltigster Weise

entwickelt, und zwar sehr verschieden von der in Breslau herrschenden Aus-

pragung. War dort die plastische Gliederung zugunsten eines mehr malerischen

Prinzips vernachlassigt, so tritt hier die erstere in ihr voiles Recht. Xicht bloB

daB kraftige Pilaster und Saulenstellungen mit reich durchgefuhrten Gesimsen die

1) Diese Vermutuiif; wild dailurcli bestUtigt, dali nacli Dr. Weniickcs Bcriclit ira Aiizeiger

des Germ. Mus. 1878 Sp. 202 der welsche Meister Elias Massara 1570 aus Breslau fiir den

Ratliausbau iiach Brieg berufen wurde, aim zwei sclicine Tiiren zu 2<t rt)i., vier audere Tiiren zu

8 rth. und nueli zwei Tiiren und sechs Fenster zu machen.

Abb. 8!l Hausgiolicl aus Brieg
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Fliichen rhythmisch belelien, auch ein reiche-

rer Ornamentalschinuck in Flachrelief, meist

in Stuck ausgefilhrt, tritt hinzu. Aber noch

interessanter werden diese Fassaden dadurch,

daS sie hiiufig in zwei Giebel zerlegt sind,

oder gar in der Mitte einen vollstiindigen

Giebel zeigen. der von zwei halbierten be-

gleitet wird. Diese Haufung kleiner Giebel,

die bei anderen Gelegenbeiten sich noch er-

heblich steigert, weist wieder auf Bdhmen
und polnische oder slawische Gewohnheiten.

Die erstere Form kommt in sehr eleganter

Weise an einer kleinen Fassade der Wagner-

straBe Nr. 4 zur Erscheinung (Abb. 89). Hier

gliedern eingeblendete ionische Saulen in wirk-

samer Weise die Flachen, auf kriiftige Voluten

gestellt, die einen vollstandigen Fries bilden.

Die Fenster sind mit geranderten und fasset-

tierten Quadern eingefaBt, die groBeren Fiachen

durch Metallornamente lielebt, die Silhouette

auBerdem durch kraftvolle Voluten bereichert.

Die unteren Teile der Fassade sind mit Kin-

schluB des Portals ganz einfach. Ahnlichen

Doppelgiebel zeigt das Haus BurgstraBe Nr. 2,

mit derben Pilastern und einfachen Voluten aus-

gestattet; das Portal in reicherer Weise mit

hiibschem Laul)ornament, welches die korintbi-

sierenden Pilaster und die Archivolte bedeckt,

wahrend der Fries Metallornamente zeigt. Die

andere, fiir Brieg besonders charakteristische

Auffassung mit einem ganzen und zwei hal-

bierten Giebeln sieht man in zierlicher Weise

durchgefiihrt an dem Hause BurgstraBe Nr. "22

vom Jahre 1614. Auch hier kommen die ein-

geblendeten Saulchen vor, zwischen welchen

eine Muschelnische einen hockenden wappen-

haltenden Lowen aufnimnit. Besonders elegant

sind die aus Eisenblech geschnittenen Wind-

fahnen. Zur hiichsten Pracht ist dies Fassaden-

motiv am Ring Nr. 29 entwickelt (Abb. 90).

Oben am Fries best man: Fidus in perpetuum

benedicitur. 1621. Auch hier trefl'en wir die

eingeblendeten Saulchen; aber alle Fiachen

sind mit Metallornamenten ubersponnen, wie

ich kein zweites Beispiel kenne, alles in kraf-

tigem Relief, als ware die ganze Fassade mit

kmistvollen Eisenbeschliigen bedeckt.') Rein

maleriscbe Behandlung zeigt endlich das Eckhaus der Wagnerstralie und des Ringes,

nach dem Platze mit Doppelgiebel vortretend, in alien Fliichen mit hellen Blumen-

ranken auf dunklem Grunde geschmiickt, allerdings erst aus dem IS. Jahrhundert,

aber in guter Tradition einer friiheren Zeit. dabei von prachtvollster Wirkung.

1) Abgeb. bei Lutsch, Bilderwerk, Taf. 91.

Alib. W Haussriebel aus Brieg
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Neifie

Hier hatten die Bischofe von Breslau seit friiherer Zeit ein ScliloB, das

Jakob von Salza nach einem Brande 1523 wieder aufbaute. Von diesem Werke
ist aber nichts mehr erhalten, da an seiner Stelle im vorigen Jahrbundert der

noch jetzt vorhandene ntichterne Bau aufgefiihrt wurde. Wohl aber bewahrt die

Pfarrkirche, eine macblig hohe golische Hallenanlage, im iiordlichen Teile

des Ghorumgangs das Grabmal dieses 1539 verstorljenen Bischofs. Ks ist ein

Freigrab in Form einer Tumba, auf welcher die Gestalt des Verstorbenen aus-

gestreckt liegt. Feines Laul^werk im Stil der Renaissance bildet die Einfassung,

und in den einzelnen Feldern sind als Ausdruck der bumanistischen Slriimung

jener Zeit, welche die cbristlichen Anschauungen vOllig zurtickgedriingt hatte,

vier antike Meldenkopfe in schonen Lorbeerkranzen angebracbt. An der einen

Schmalseite das treflfliche Brustbild des \'erstorbenen, auf der andern ein possier-

licher kleiner Knabe mil Weibbecken und WeibraucbfaB. wiibrend zwei nackte

Genien die Inschrifttafel halteii. Es ist ein t'eines Werk der Fruhrenaissance,

offenbar aber von der Hand eines franzosischen Biklbauers, und triigt den Stem-

pel des Stils Franz 1. in alien Einzelbeiten. WirkungsvoUer in einer Kapelle

der Sudseite das Grabmal des Bischofs Promnitz (f 1562), ein groBartiger, auf

drei stammigen Saulen und eben so vielen Halbsaulen an der Wand ruhender

Baldachin, darunter auf einem Sarkophag ausgestreckt die Gestalt des Entschla-

fenen, der den Kopf auf den Arm sliitzt. Die Einwirkung des Breslauer Rybisch-

denkmals ist unverkennbar; das feine Laubwerk, der Bogen, Zwickel und Wand-
felder gut bebandelt, die Figur selbst Jedoch, abgeseben von dem tiichtig auf-

gefafiten Kopfe, von mafiiger Arbeit.')

Unler den zahlreichen biirgerlichen Bauten der malerischen Stadt nimmt

das Ratbaus den ersten Rang ein. Es ist eine im Kern noch aus dem Mittel-

alter berrubrende Anlage, durcb einen bohen gotiscben Turm mit schlanker P\ra-

mide und geschweiflen Bogenfenslern ausgezeichnet. In der Spatzeit der Renais-

sance erfuhr der Bau bedeutende Umgestaltungen, kriiltige Rustikaportale ent-

standen, vor allem der bis in die Mitte des Platzes vorspringende Fliigel der

Stadtwage vom .lahre KiO-i, den unsere Abl). 01 veranscbaulicbt. Es ist eine

der best komiionierten Fassaden dieser Epoche, durch die imposante Vorhalle auf

Rustikaiifeileni, die grupj)ierien Fenster, das machtige Kranzgesimse, vor allem

aber den groSarlig aufgebauten Giebel prachtvoU wirkend. Bemerkenswert ist

namentlich der reiche bildhauerische Schmuck, der mit einer Justitia in der Nische

des Hauptgeschosses beginnt und auf der Spitze des Giebels mit einer Figur

der Religion endet.

Die Wobnbausf ass aden von NeiBe haben einen Gesamtcbarakter, der

sich ebeusowohl von dem Breslauer wie von dem Brieger unterscheidet und den

erfreulichen Beweis liefert, daB wir es in alien diesen Stadten mit selb.stilndigen

Bauscbulen zu tun baben (Abb. 92i. Die NeiBer Giebelfassaden sind weit kraf-

tiger durchgebildel als die Breslauer und selbst als die Brieger. Sie gehen in der

plastischen Durchbildung noch einen Schrilt iiber die letzteren binaus: v.o jene

eingel)lendete Silulchen anzuwenden lieben, lindet man hier markige Pilaster, oft

wie am Rathause hermenarlig nach unten verjungt. Dazu kommen in der Regel

energiscb ausgebildete Schnecken am Giebelrand. Mebrfach flndet man aber ein

Giebelmotiv, das von dieser reicheren Silhouette Abstand nimmt und die steile

Dachlinie nur durch kleine, mit einem Gieljeldacb berausspringende Baldachine

fiir die einzelnen Slockwerke unterbricht. Diese ruhen dann auf Piiastern, welche

1) Bei Lutscli, Bilderwcrk, Taf. Ill, 1 u. 2.



Abb. 91 Ehomaliges Rathaus, jctzt Stadtwage, zu Neilie

(Aufnahmo der Kiiiiigl. Melibildanstalt, Berlin)
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A.

Abb. Se HaustTgicbel aus Xeibe

an der Giebehvand fortgefiihrt werdeii. So zeigt es ein einfaches Hans in der

BischofstraBe Xr. 72, woran sich aber der Architekt durch ein prachtiges Portal

schadlos gehalten hat. Die dorischen Pilaster und der absclilieBende Giebel, der

in der Mitte das bischofliche Wappen triigt, sind mit Metallornamenten und fas-

settierten (Juadern delioriert, die Bogenzwicliel mit hiibsch gearbeiteten Wappen
gefiillt, die Seitenwande nach eineni in der deutsclien Renaissance beliebten

Motiv als Nischen ausgebildet. Man liest 1502 und den Sprucb: ..Benedic domine

domum istam et omnes habitantes in ea." Dieselbe Giebelform lindet sich, aber

ohne reichere Zutaten, am Ring Nr. 27 und noch an vier andern Hausern des

Hauptplatzes. Mit gekuppelten Pilastern und schwerbaucliigen Voluten ist das

Haus am Ring Nr. 6 delioriert.i) Besonders reich gegliedert, mit derben Gesimsen

und scharf marliierten Voluten sowie energischen Pilastern, ist die Fassade am
Ring Nr. 36. Ein schlichtes Bogenportal mit fassettierten (juadern zeigt Nr. 42

daselbst. Ein ahnliches BreslauerstraI5e Nr. 3 im derbsten Stil mit Metallorna-

menten und Rustika([uadern. Dieselbe Behandlung, zum hiichsten Reichtum ge-

steigert, tinden wir an dem hoben Giebel BreslauerstraBe Nr. IG, mit ganz barock

geschwungenem Profil und stelenartigen Pilastern, alle Glieder mit den beliebten

Metallornamenten wirksam iiberzogen. Eine der groBten, derijsten und etfekt-

voUsten Fassaden, in derselben StraBe Nr. 23, wendet an samtlichen Pilastern

die Rustika an und fiigt zvvei groBe Lilien als Akroterien hinzu. Auch der

kleinere Giebel Nr. 18, ebenda, ist in ahnlich ausdrucksvoller Weise behandelt.

Eine Breitfassade sieht man dagegen am Ming Nr. 32, mit zwei eint'achen Rustika-

portalen, der groBe Flur mit Gewolben auf liustikapfeilern, die Rippen und die

Gewolbeflachen sehr schun eingeteilt und mit Stuckornamenten geschmiickt. Es

1) Lutsch, Bilderwcrk, Tut. 100.
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isl aber ein spater Nachztigler, denn am Portal liesl man 1675. BeiliUifig mache
ich noch auf das gotische Portal Ring Nr. ;i5 aufmerksam, das zu einem Haus-
flur mil feinen i^otischen Rippengewolben fuhrt. An der Wand im Flur die inler-

essanle Darstellung eines JUngsten Gerichts.

Von der lebhaften Bautatigkeit, welche gegen Ausgang unserer Epoche
hier geberrscht, zeugt audi das Breslauer Tor, dessen viereckiger, gotischer

Turm durch phantastisch barocke Giebel auf alien Seiten, und dazwischen durch
halbrunde Aufsiltze mit Zinnen in hiiclist malerischer Weise geschmiickt ist.

Ein Prachtsluck kunstvoller Eisenarbeit endlich ist der viUlig mit schmiedeeiser-

nem Gehause auf rundem, steinernem Unterbau umschlossene Ziehbrunnen
der Breslauer StraBe. Man best daran: Aus Belieben eines loblichen Magistrals

machte micli }\'illiehii IMh-ircg, Zeugwarter, anno 1686.^) Tiotz dieses spaten

Datums berrscbt hier noch eine meisterliche Technik, die sich nut Reichtum der

Phantasie in dem Irefl'lichen Rankengetlecht und phantastisch-tigiirlichen Ele-

menten verbindet. Das Werk wird durch Vergoldung noch gehoben. Ein recht

tuchtiges Gitter vom Jahre 1(327, freilich bei weitem nicht von diesem Reichtum,
umgibt in der Pfarrkirche den Taufstein. Auch mehrere Kapellen sind mit
guten Eisengittern dieser Zeit geschlossen.

OIs

Wahrend von den bedeutendsten Bauwerken der Friihrenaissance in Schle-

sien, den Schlossern zu Liegnitz und Brieg, nur Bruchstiicke auf uns gekommen
sind, hat sich das ansehnliche SchloB in His, gewisse Umgestallungen abge-

rechnet, als das hervorragendste Denkmal der folgenden Epoche unberiihrt er-

halten. Im wesentlichen verdankt es seine Entstehung der zweiten Halfte des

16. Jahrhunderts. Das innere Haupttor wurde laut Inschrift durch Herzog Johann

von Munsterberg-( tls (f ioGSi im Jahre 1559 begonnen und 15(j2 fertiggestellt;

der weitere Ausbau des Schlosses riihrt vom Herzog Karl II., der bis 1616 es

vollendete ') (Abb. 93).

Nahert man sich von der siidostlichen Seite, so gelaugt man iiber den

alten breiten SchloBgralien zu dem auBeren Prachtportale, das mit 1603 be-

zeichnet ist, also zu den durch Karl II. hinzugefiigten Teilen gehort. Es ist

ein kraftvoll und reich ausgefiihrtes Rustikawerk, dessen (Juaderstreifen mit

Kristallschnitten und Mustern bedeckt sind, wie sie in Niederdeutscbland, insbe-

sondere an der Unterweser zu Hause sind. PrunkvoU barock ist der kronende

Aufsatz, in welchem zwei schreitende Lowen drei elegant behandelte Wappen
halten. Dazwischen schlingen sich Fruchtschniire, wechselnd mit Masken, LOweu-

kopfen, Schnorkelwerk und begleitet von aufgesetzten Pyramiden. Das Ganze

eine ilotte Komiiosition im Sinne jener Zeit von treft'licher Ausfuhrung, offenbar

von einem niederdeutschen Meister, etwa aus der Bremer Gegend. Im Friese der

Spruch: „Wo Got nicht selbst behut das haus, so ists mit unsrem Wachen aus."

Der binter diesem Vorbau aufragende Teil des Schlosses wird an der Ecke zur

Rechlen von einem runden Erkerturm, der durch alle Geschosse reicht und mil

Bogenfenstern durchbrochen ist, abgesclilossen. Zur Linken springt ein recbt-

winkliger Erker vor. Durch den Torweg eintretend, wo man 1563 und die Bucb-

staben A. G. D. E. liest, gelangt man zu einem zweiten Portalbau, der aus einem

Torbogen und einem rechteckigen Seitenpfortchen besteht. Dies ist das friihere,

unter Herzog Johann samt Wall und Graben von 1559—62 ausgefidirte W'erk,

der „Wittumstock". Als seinen Erbauer darf man wohl Meister Kaspar Kit an

1) Abb. in II. Luchs, Sehlesieiis Vorzeit II, Tafel 1, und bei Fritseh.

2) Abb. bei Lutsch, Bilder-n-erk.
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bezeichnen, den wir schon in Brieg und an anderen Orten tatig fanden, und von
dem wir erfaliren, daB er sich 1561 in Ols auflnelt.') Der Torbogen besteht aus

Quadern, aber die Zwickel sind mit schon geschwungenem Laubwerk ausgefuUt

(Abb. 94). Auf dem Gesimse steht eine Ritterfigur zwischen zwei prachtigen

Wappen, dariiber eine Inschrifttafel. Ein Durcbgang, mil Tonnengewolbe und

Abli. 1)3 Sthloli zu (lis

Siichkappen bedeckt (auf unserer Abb. 96 unter dem bei A gezeichneten Gemach),

fiilirt sotlann in den auBeren SchloBhof, wo man gleich zur Rechten bei B einen

turmartig vorspringenden Ban mit geschweiftem llochgiebel und Ivleinem Bogen-

jiortal .sieht. Man liest da, daB Herzog Karl 1616 am 23. April „diese neu erbaute

Stiege samml den Gangen" vollendete. Es ist ein kleines, aber in ausgesuchter

Eleganz durchgefubrtes Werk. Im Innern zieht sich um einen ([uadratischen Kern
die Treppe mit rechtwinklig gebrochenem Lauf empor. Die Verbindung mit dem
Ilauptgebiiude verniittelt ein gewulbter Gang. Samtliclie Gebaude zeigen reiche

Sjjuren von SgratBlen in Quadrierungen und bunten Linienspielen. Von hier fuhrt

zur Linken ein gewolbter Torweg l)is in den groBen Ilauptbof, der ein fast ijua-

dratisches Viereck von imposanter Ausdehnung bildet, an der schmalsten Stelle

noch iiber -30 Meter breit. Zur Linken tritl ein gewaltiger runder Hauptturm D,

an dessen Galerie die Jahreszahl 1608, in den SchloBhof vor.

1) Dr. Wernicke im Anz. dcs Germ. Mus. 1878 Sp. 204.
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Das Interessanteste der durch GroBe und malerische Abwechslung ungemein

anziehenden Baugruppe sind die Verbindiingsgange, die als offene Galerien den

Bau begleiteu i Abb. 95). Zur Linlien laufen auf machtigen Steiukonsolen in

beiden oberen Geschossen solche Gange bin, der obere durch ein auf Holzsaulen

ruhendes Dach gescliiitzt. Beide setzen sicb um den runden Turm fort, und der

des ersten Stockes zieht sicb dann am vorderen Fliigei H als Ilolzgalerie bin,

die auf dem vortretenden Mauerwerk des Erdgeschosses ruht. Eine Freitreppe

fiihrt bei E zum Hauptportal

des hohen Erdgeschosses und
zugleicb auf einen offenen ter-

rassenfOrmigen Gang, der sicb

an deni Fliigei F hinzieht und
auch bier durch eine Treppe

zugiinglich ist. Am Ende die-

ses Fliigels tritt ein viereckiger

turmartiger Vorbau in den Hof
vor. Von diesem zieht sich wie-

der eine gemauerte Terrasse im
ErdgescboB langs des Fliigels

G bin, die dann in der Ecke

durch eine offene Treppe mit

der Galerie des ersten Stockes

zusammenluingt. So sind in

wohlberechneter Weise die ein-

zelnen Telle der ausgedehnten

Anlage miteinander in Verbin-

dung gesetzt.

Der ganze Bau, in Back-

stein mit Verputz ausgefiilirt,

ist durch schtin bergestellte

Sgraffiten iiberall belebt (Abb.

93). Die architektonischen For-

men sind durcbweg schlicbt,

aber mit sicherer Meisterhand

ausgefiibrt, die Rahmen der

Fenster und Portale derb qua-

driert, auch das Hauptportal

nur in einfacher Rustika mit

dorischen Pilastern und Tri-

glyphenfries behandelt. Das
Metallornament der Zeit ist

sparsam verwendet. Eine kleine Pforte am Turm mit gotischem Stabwerk zeugt

fiir das holiere Alter dieses Teiles. Oberhalb entwickelt sich der Turm acbl-

eckig mit kriiftiger Galerie, tiber welcher die Spilze mit ibrer doppelten Aus-
bauciiung und Laterne aufsteigt. Stattlich wirken die hohen Dacbgiebel an den
beiden Hauptflugeln, und noch reicher mufi urspriinglicb der Anblick gewesen
sein, als auch der Fliigei F seine beiden oberen Galerien noch besaB. Die vor-

gesetzten Dacbgiebel zieben sicb auch am AuBeren des linken Fliigels bin. Im
Innern ist nichts von der alten Ausstattung erhalten, und nur der groBe Biblio-

theksaal bemerkenswert. Die breiten Griiben, welche das ganze ScbloB um-
zieben, sind ausgefiillt, und ein wohlgepflegler Park umgibt den malerischen

Bau. Die Verbindnns mit der ScbloB- und Pfarrkirche wird durch einen Bogen-

Abb. 94 Hauiitjiortal des Sclilosses zu Ols
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Abb. n5 ScliloChof zu (lis

Abb. 9G (irundi-ili vom zwfiten Stockwcrk lies Schlosses zu 01s

gang hergeslellt. Als Meister dea Baues ist durch A. Schultz ll(in.s Lucas er-

mittelt worden.')

1) Abl). bci Lnchs, Scliles. Filrstcnb., Taf. 22G.
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Abb. 97 ScbloB Grafenort

In der Pfarrkirche sind einige Gralxlenkniaier der Zeit liemerkenswert.

Das einfachere, aus einer bloBen lieliefplatte bestehend, lieB 1554 Herzog .lohann

seinem ein Jahr vorher verstorlienen Bruder Georg errichten. Es ist eine tleiBige,

aber besonders im Figiirlicben bandwerksraaBige Arbeit; der Rahmen der Platte,

welcbe die elwas gespreizte Reliefgestalt des Verstorbenen tragi, wird durcli

reiche Renaissance-Pilaster mit frei komponierten ioniscben Kapitellen gebildet.'j

Prachtiger ist das Doppelgrab des baulustigen Herzogs Jobann (f 1565) und

seiner 1550 ihm vorangegangenen Gemahlin Christina, welcbes der Fijrst selbst

wahrscbeinlicb nocb bei seinen Lebzeiten bat erricbten lassen.-) Er berief dazii

einen fremden Kiinstler, Jo/niiiiies Osleic von Wurzburg, der sicb durcb eine aus-

fiihrjiche Inschrift am Monument verewigt hat.^) Die Figuren sind steif und

geistlos, aber die Pilaster, die den Sarkophag auf alien Seiten einfassen, haben

1) Anzeiger des German. Mus. 1882 Nr. 1.

2) Abbild. Lutsch, BUdwerk, Taf. 228.

8) Luchs a. a. 0. Bog. 22 a. S. 4 gibt die lusclirift iiicht ganz felilerfrei. Sie lautet : Ilec

dvo Monioncnta ducFt ehthoravit Jones Osleir Wii-cshurf/eii Franco.
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zierlich behandelte Ornamente, darin phantastisch Figurliches mit Rankenwerk

sich mischend.

Abb. ys Iniieres dor Schlolikirclio Cavolath

Von hohem Fteiz, der SchloBanlage zu (Ms nahestehend, doch kleiner an

Umfang-, ist die zu Grafenort (Abb. 97). Ilier aher sind die Beziehungen zu

Biihmen unverkennbar: das in betrachtlicher Hohlkeble mit Sticbkappen vor-

tretende HauplKesims, die langen Reihen von kleinen Giebehi, die durcligehende

Sgraffitodekoralion des AuBeren rufen ohne weiteres die Eiinnerung an das

Schwarzenbergsche Palais zu Prag wach. — Nahe dabei das anmutige SchloBlein

Ratscbin, ein Bau im recbten Winkel, dessen Ineiterer Teil mit Zwillingsgiebel
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von elegantem UmriS abschlieBt, aiicli einer auffallenden slawischen Form. AUe

Fliichen wieder mit feiner Sgraffitoverzierung bedeckt; vorwiegend Ouaderwerk.

SchloB Garolath') ist wichtig wegen seiner schonen Kapelle, die auf drei Seiten

mit Bogengalerien auf dorischen Steinsjiulen umzogen ist (Abb. 98). Die Brii-

stungen zeigen noch goti.scbes Mauerwerk; die ganze Art der Bebandlung ist

im Lande fremd, erinnert an schwiiliische Art, ebenso das an Dietterleinsche

Formen anklingende schone Portal. Ein giebelgescbmiickter Torbau mit Rustika-

portal in der Art dessen zu Ols fiihrt zum Schlosse. — In Sachsisch-Haugs-
dorf ein malerischer Saulenliof mit zwei Arkadengescbossen ; reicbe Wappen-
briistung.-)

Das interessante Portal des 1580 erbauten Schlosses zu Gulilau bei

Nimptscb'') ist Ijesonders duicb seine vollstiiudige liemalung wertvoll. In Koni-

position und plastischer Ausstattung allem Anscheine nacb von geringerer Be-

deutung, wird es wobl ein Werk provinzieller deutscber Steinmetzen sein. Das
ScbloB mit Hof und einigen Quergiebeln steht in der Erscheinung den genannten

nab, ist aber bescbeidener. Der Schlusser zu Lindenau, Hennersdorf,
Kynsburg, Scbweinbaus, Borganie sei wenigstens mit Namen gedacbt.

Dem bier verbreiteten Sgraffitoschmucke der Wande, besonders bei

ScbloBbauten, ist noch ein Wort zu widmen. Aucb er weist nacb den slawiscben

Nacbbarlandern, insbesondeve nacb Bobmen bin, wo wir Gleiches fanden. Vor-

wiegend handelt es sicb um feine und sebr wirkungsvolle Nacbbildung von

Quaderungen, so in Ols und Graf enort, sodann Einfugung ornamentaler Friese,

horizontal und vertikal, um die Fenster und an anderen passenden Stellen ; offers

werden aber aucb die Wande als reine Bilderwiinde mit flgurlicher Darstellung

von mancberlei Inbalt geschmiickt : dies besonders gerne an Giebeln, wie am
Schlosse zu Polilwitz, zu Grafenort ; an Scheunenwanden bat sicb vielerlei der

Art erbalten, besonders Priicbtiges zuTscbocha, aucb zu Siicbsisch-Haugsdorf

ein stattlicher, reich gezierter Scbeunengiebel.')

Nicht zu vergessen sind die vielen pracbtigen Renaissance tiirme Scblesiens

auf Kircben, Rathausern und Schlossern. Lutschs Bilderwerk gibt auf seinen

Tafeln 184— l!tl von ihnen eine wabrbaft pracbtige f'bersicbt. Die Stadte ge-

winnen durch diese stolzen und maleriscben Bauwerke erst ibr eigenarliges Ant-

litz, besonders da diese keineswegs den im iibrigen Deutschland verbreiteten

Tj'pen folgen. Das Ostland und die slawische Nachbarschaft haben da andernd

eingewirkt. Von dem flotten spatgotischen Ratbausturm zu NeiBe an bis zu

dem eigenartigen Backsteinbau am Ratbause zu Patschkau, den mit reich

durchbrochenen geschweiften Spitzen versehenen zu Jauer, Ohlau, Leobschiitz,

Glogau, und den maleriscben Kircbtiirmen zu Kosel, LeoJiscbutz, den Dopjiel-

tiirmen zu Stolz, dem kraftvoU abgestutzten zu Patschkau haben sie alle eine

ganz besondere Art, die haufig verstarkt wird durch Zinnen- oder Giebelreiben

kleinen MaBstabes nacb bohmischer Manier. —

Die Oberlausitz

Aufs nachste zugehorig zu Schlesien in politischen Schicksalen und Kultur-

entfaltung ist die Lausitz. Namentlich in der hier zu betracbtenden Epocbe
finden wir auch sie (seit dem 14. -labrbundert) bei der Krone Bohmen, der sie

wahrend der Hussitenkriege treu blieb, obwohl sie dafiir die Verheerungen durch

1) Lutsch, Bilderwerk, Taf. 87, 1, Taf. 8i, 8(!, 106.

-) Daselbst Taf. 96.

3) Bei Luchs, Schles. Vorzeit II, Taf. 29.

•") Lutsch a. a. 0. Taf. 96. Man vergleiclie da die Tafclii 103, 104.

Liibke-Haupt, Renaissance in Deutschland II li. Anil. 12
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die wilden hussitischen Scharen auf sich zog. Spater, 14G7, ergab sie sich frei-

willig deni machtigen Scliutze des Konigs Matthias von Ungarn, erneuerte aber

zugleich den alten Bund der Sechsstadte, die durch festes ZusammenschlieBen
miichtig und bliihend dastanden und sich groBe Freiheiten zu erringen wuBten.
Nach Matthias Tode, 1490, blieben die beiden Markgrafschaften der Ober- und
Niederlausitz bei Bohmen und teilten wahrend der schicksalsschweren Zeiten des

10. und 17. Jalirhunderts das Los der iibrigen deutschen Gebiete Osterreichs.

Die hohe Bliite des niateriellen Lebens, welche die durch Handel und Gewerbe
mrtchtigen Stadte erreicht batten, wirlvte zugleich gunstig auf die geistigen Be-

strebungen ein. Die Stadte der Lausitz treten friih und entschieden der Refor-

mation bei und haben dafiir von den Habsburgern schwere Drangsale zu be-

stehen. Nieht minder friih nehnien sie die neue Kunstweise der Renaissance auf
und prilgen sie in einer Anzahl von Denkmalen aus. Namentlich gilt dies von
Gorlitz, dessea Denkmaler fiir die Geschichte der Renaissance in Deutschland

hervorragenden Wert haben. Schon frtiher wuBte die Stadt in charaktervollen

Monumenten Zeugnisse einer gewissen GroBartigkeit ihrer monumentalen Gesinnung
hinzustellen. In dem gewaltigen Kaisertrutzturm, der fiinfschiffigen Peterskirche

mit ihrer herrlichen Raumwirkung und so manchem auderen Denkmal des Mittel-

alters spricht sich die friilie Bedeutung der machtigen Stadt aus. Erst durch

den unglucklichen Ausgang des schmalkaldischen Krieges, an dem sie sich mann-
haft beteiligte, wurde ihre Kraft gebrochen. Sie verier 25 Dorfschaften, muBte
ihr ganzes Kriegsmaterial ausliefern und eine bedeutende Summe zahlen.

Zu den erfreulichsten Werken der Renaissance in Deutschland gehoren die-

jenigen Telle, welche die Stadt in dieser Epoche ihrem mittelalterlichen Rat-
haus hinzufiigen lieB. Noch 1512— 19 batte man den Turm errichtet, als dessen

Erbauer der Steinmetzmeister Alhrecht und Stadtzimmermeister Johsten genannt

werden. Nach 1519 werden wieder Arbeiten am Turm und den anstoBenden

Teilen vorgenornmen, wobei Weiidel Bo/Jkopf als Maurer- und Steinmetzmeister

beschaftigt ist. Beim Umljau der Nikolaikirche, den er ebenfalls leitete, wird von

ihm gesagt, er babe den Bau nach dem Rate des Meisters Beiu-clix zu Bohmen,
obersten Werkmeisters des SchloBbaues zu Prag, seines Lehrmeisters, ausgeftihrt.

Ohne Frage ist dies Benedikt von Bled, von dessen Wirken S. 93 und 100 die

Rede war; ein Zeugnis fiir den EintkiB, den die bohmische Bauschule damals

auf die benachbarten Gebiete ausgeiibt hat. In der einspringenden Ecke zwisclien

dem Turm und dem anstoBenden Seitenllugel wurde nun beinalie zwanzig .lahre

spater (1537) eine Freitreppe angelegt, die mit geschickter Ausnutzung des engen

Raunies in gewundenem Laufe zum Hauptportal emporliihrt. Vor dem Eingange
miindet sie zur Linken auf einen Balkon, der zur Verkiindigung von Sentenzen

und Verordnungen beslimmt war. Die Bedeutung des Gebiiudes aber spricht auf

schlanker Saule am Aufgange der Treppe eine .luslitia mil Wage und Schwert

aus (Abb. 99). Die ganze Komposition, zu der noch als AbschhiB das Fenster

uber dem Portal gehort, tindet an Reiz malerischer Gestaltung und Schonheit der

Ausfiihrung unter den gleichzeitigen Denkmalen Deutschlands kaum ihresgleichen.

An der Briistung des Balkons, der auf einer originellen Stiitze ruht, sind Sirenen

gemelBelt. Nicht minder anmutig ist die Siiule der .luslitia mit einer Hariiyie

und einer nach Diirer ausgefiihrlen F'ortuna, sowie mit Fruchtschnuren geschmiickt,

wahrend das Kapitell kostliche Masken zeigt. Uljerall ist das Ornament, sind die

feinen Gliederungen ebenso schicklich verteilt wie vollendet ausgefiihrt. Da
Weiidd Bu/.t/,ojif von 1518—55 Werkmeister der Stadt war, so hat man meist an-

genommen, daB er diesen vornehmsten stiidtischen Bau ausgefiihrt hat, doch

gel)en die herzlich ungeschickten, mit seinem Nanien liezeiclmeten Arbeiten auf

dem Groditzberg zu den starksten Zweifeln daran AnlaB. Es muB da abgewartet
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Abb. 'J9 Hatluiustvcriio zu Gorlitz

werden, ob die archivalische Forschung niclit noch den Namen des richtigen

groBen Kunstlers zutage fordert, der auch der Schopfer des Rybisch- und

Saurscben Grabmals, wie des Hauses in der .liuilvergasse zu Breslau sein diirfte.

An der Briistung liost man die Jabreszabl 1537. — Es ist ein Ganzes von un-

ubertroffener Pracht, stiirlister Originalitat und erstaunlicher Frisclie. An ober-
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italienische Weise, die man hier stets zu linden glaubte, erinnern hochstens

die rnnden, in die Pilaster eingelegten Marmorsclieiljen, Art und Cliaraliter des

iibrigen aber weit eher an franzosische Werke jener Zeit. Das einzelne, so die

Konsolen iiber dem Tiirljogen, stimmt, trotz ganz erheblicher Fortscbritte, bin-

reichend mit dem Portal am Liegnitzer Scblosse liberein, dafi wir an den gleichen

Meister denizen diirfen. Und dortbin soil ein Meister aus Brabant berufen worden

sein: die vier Jahre seit 1533 konnten diesen wobl so weit gefOrdert baben, daB

er zu einer Leistung wie in Gorlitz iVdiig geworden ware. Aus derselben Zeit

datiert der kleine Hof im Innern des Ratbauses, auf einer Seite mit einer Bogen-

galerie auf Pfeilern, dariiber eine Teilung durcb Pilaster mit Tropbaen, Ornament-

bandern, Blumen und dergleichen, bezeicbnet 1534: auch hier sind die Abnlicb-

keiten mit Werken der vorbergebenden Zeit in Frankreicb sebr stark.

Dagegen gehort der ebendort befindlicbe Erker auf zwei kolossalen, kurzen

acbteckigen Pfeilern mit seltsam gebildetem ioniscbem Kapitell einer spateren

und derberen Behandlungsweise an, die sicb aucb in dem ubertrieljen kraftigen

Eierstab zu erkennen gibt. Kannelierte korinthisierende Pilaster saumen die

Ecken, kleinere ioniscbe Pilasterslellungen rabmen die Fenster ein. Man best

denn aucb die .labreszabl 15(14-. Wabrscbeinlich ein Werk des jiingeren M'emh'l

RofSkojif, der als Nachfolger seines Vaters bis 157(j als Stadtbaumeister vorkommt.

Im Innern bat der Erker ein spatgotiscbes Rippengewolbe. Hier saB ebemals das

Blutgericht und verkiindete dem Verurteillen, der recbts die enge Treppe binab-

gefijbrt wurde, seinen Spruch, der dann im Hofe selbst vollstreckt wurde. Es ist

ein unheimliclies Lokal, durcb die vergitterten Kerkerfenster ringsum nocb diisterer.

Derselben Zeit gebciren nocb andere Telle der inneren Ausstatlung: zuniichst in

eineni Zimmer eine Ilolzdecke von 15(j8, von der scbonsten Teilung und Gliederung,

das Schnitzwerk von geringerem Wert, aber die eingelegten Ornamente kostlicb.

Dies Pracbtstiick, durch den Tiscbler Franz Manjifirf und den Maler FhkJ Eicse

ausgefiibrt, wurde erst 1872 wieder entdeckt. Von 1566 datiert sodann der

Magistratssaal, ebenfalls mit trefflicber, obwobl einfacberer Ilolzdecke. reicber

Wandbekleidung und pracbtigem Portal von demselben Meister Mar(juirt. Auch
dieser diirfte seine Schulung im Siidwesten erhalten baben; die reiche Komposition

der Tiir, die auf beiden Seiten von je drei dorischen Siiulen gefaBt ist, um die

prilcbtig gescbnitzte Wapiien-Liinette zu tragen, dariiber krilftiges dorisches Ge-

balk, erinnert wohl an frankiscbe Arljeiten der Art. Das Ganze ist mit drei

Siiulen bekront, einen Flacbgiebel tragend, zwiscben sicb Bogen mit Hausmarken
fassend. Die Einteilung der Tilfelung mit freisfehenden korinthisclien Siiulen ist

freilich fremdartig, um so mebr, als darauf je ein geschnitztes Figiirchen stebt;

auch hat die architektoniscbe Komposition dieser Telle etwas Unsicheres. Doch
ist das Ganze priichtig und fein von Wirkung. Die zweite Tiir zeigt eine steinerne

F^infassung aus spiitgotiscber Zeit, mit einem Gbristuskopf und kleinen Engeln.

Erwahnen wir nocb ein kleines Steinportal im Innern, das im Cbarakter des

auBeren Hauptportals, aber einfacber durchgefuhrt ist, so baben wir das Wesent-

lichste beriihrt.

Viel friiber noch als am Ratbause trilt die Renaissance bier an Privat-

bauten auf. Das erste Beispiel bietet das Ilaus BriiderstraBe Nr. 8, das mit einer

vorspringenden Ecke sicb gegen den Llntermarkt fortsetzt. Wie mit Nacbdruck

hat der Meister, als ware er sicb der Bedeutung dieses fruhen Datums bewufit,

zweimal daran die Jahreszahl 1526 angebracht. Die ganz oben hinzugefiigte

Zahl 1G17 kann sich nur auf einzelne spatere Zusatze im ObergescboB beziehen.

Dieses Haus sowie die ganze damit zusammenhiingende Gruppe, welcbe den

Markt und die anstoBenden StraBen umziebt, verdankt die Elntstebung einem ver-

beerenden Brande, der 1525 diese Stadtteile einascherle. Aul'fallend ist und bleibt
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aber, daB dal)ei so friUi und in solchem Umfange die Renaissanceformen zur Ver-

wendiing kommen. Denn allem Anscheine nach trilt an der Fassade dieses Hauses
zum ersten Male die Behandlung ein, die dann an einer groBen Anzahl anderer 1 lauser

im wesentlichen ilbereinslimmend wiederliolt wurde. Die in Hohe und Breite un-

regelmi'iBigen Fenster, zu zweien und dieien gruppiert, erhalten namlich die cliarak-

teristisclien rechtwinklig verkropften Rahmen der Renaissance; zugleich alier wer-

den sie in ein System von Pilastern eingefiigt, das dann die ganzen Fassaden in

ebenso klarer als lebensvoller Weise gliedert. Es tritt also hier eine ungewohnlich
starke Aneignung von Re-

naissanceformen friihzeitig

ein und fiihrt zu einer an-

tikisierenden Behandlungs-

weise, die indes nichts von

der schulmaBigen Niichtern-

heit der spiiteren Zeit hat.

Damit hangt zusammen,
daB die Reminiszenzen an

die Gotik schon friih fast

vollig beseitigt sind. — Das
rundbogige Portal bildet

seine abgeschriigten Seiten-

pfeiler zu Ecknischen mit

Muschelwolbung aus und ist

in alien Teilen reich und zier-

lich ornamentiert. Das Da-

tum 1G17 ist mit seinem klei-

nen Schilde ein spiiterer Zu-

satz. DiePilasterderFassade

haben kannelierte Schafte

und teils ionische, teils eine

Art Kouipositakapitelle. An
der Ecke gegen den Markt

springt ein diagonal gestell-

ter Erker vor, dessen Krag-

stein mit Zahnschnitlen und
schlecht verstandenen Eier-

staben dekoriert ist.

Derselben Zeit wird das Haus BriiderstraBe Nr. 1 1 angehoren. Es zeigt

eines der vortrefflichsten Portale, an welchem der llache Stichbogen als Ent-

lastungsbogen ilber dem Halbkreis des Eingangs hUbscli motiviert ist. Die reiche

Ornamentik, Rosetten, Akanthus und anderes Laub gehuren dem besten und
kraftigsten Stil der Friihrenaissance. Von besonderem Interesse sind die per-

spektivisch schrag gestellten einfassenden Pilaster, ganz ahnlich wie am Rathaus-

fenster (Abb. 100). Die Fenster im Erdgeschofi und den beiden oberen Stock-

werken sind in ein System kannelierter ionischer Pilaster eingefiigt. Im Rahmen-
werk der Fenster erkennt man nur noch schwache Spuren mittelalterlicher Pro-

lilierung. Ganz dieselbe Behandlungsweise zeigt am Untermarkt der Gasthof zum
goldenen Baum vom Jahre 1538: die zu zweien gruppierten Fenster mit demselben

Rahmenprofil und den gleichen ionischen Pilastern. Da das Haus gleich der

ganzen Hiiuserreibe am Maikt Arkaden besaB, so hat der Architekt den Spitz-

bogen derselben sich dadurch schmackhaft gemacht, daB er ihn in gewissen Ab-

standen mit kleinen Voluten, die als Krimung ein ionisches Kapitell haben, unter-

Abb. 100 Portal dos Hauses Briiderstrarie 11 in Giirlitz
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brach. Mit der stark antikisierenden Richtung liiingt es vielleicht zusammen, da6

die Gorlitzer Hauser, ahnlich den Liegnitzern, fast niemals den Giebel nach der

StraBe keliren. Eine der seltenen Ausnahmen sieht man am Untermarkt Nr. 23,

wo die Fenster der beiden Hauptgeschosse wieder jene streng ionisierenden Pilaster

als Umrahmung haben, wiihrend schwache Voluten den Giebel Ijeleben.

Alle diese Fassaden wiederbolen mit geringen Varianten dieselben Grund-

ziige. Man erkennt

eine architektoniscbe

Tiltigkeit, die inner-

ball) weniger Jahr-

zehnte, beberrscbt von

einem lonangebenden

Meister, den alten Tei-

len der Stadt ibr ge-

meinsames Geprage

gegeben hat. Der in-

dividuellen Entfaltung

ist dabei wenig Spiel-

rauni gelassen. Auch
(lie innere Anordnung

der Hauser wiederholt

dasselbe Motiv : einen

grolien Flur mit miich-

tigen KreuzgewOlben,

der oft'enbar der ge-

meinsame Sitz des

Lebens und Verkehrs

im Hause war. Bis-

weilen zieht sich eine

Holzgalerie vor dem
(iberen GeschoB bin,

zu welcher im Flur

dieTreppeemportuhrt.

Dagegen sind die Hofe

meist eng und obne

Bedeutung. An den

EckhiUisem %vird mit

Vorliebe ein diagonal

gestellter Erker ange-

bracht, der an der

Gliederung der Fassade teilnimuit, ein Motiv, welches wir in Schlesien nirgend

fanden, das aber im mittleren und siidlichen Deutschlar.d sebr beliebt ist.

Eine etwas abweichende Behandlung zeigt das Haus am Untermarkt Nr. 24.

Es ist ein Eckhaus mit schrag gestelltem Erker; die ehemalige Hauslur hat un-

gemein reich dekorierte korinthiscbe Pilaster und hiibschen Akanthusfries. Die

Gliederung der Fassade bietet die Variante, daB nicht die Fenster. sondern die

Wandfelder mit ionischeu Halbsaulen (statt der sonst herrschenden Pilaster) ge-

gliedert sind. Allein die gar zu lang gestreckten schmacbtigen Schiifte geben dem
an sich werLvollen Motiv eine verkiimmerte Erscheinung. Am Erker, wo toskanische

Halbsaulen auf Untersiitzen angebracht sind, ist das Verhaltnis zusagender. Solche

Halbsaulen kommen dann noch einmal PetersstraBe Nr. 17 vor, jedoch in giinsti-

gerer Anordnung als Einfassung der Fensterreiben in den drei oberen Geschossen.

Al)b. 1111 Haus PetersstraBe N in Gurlitz
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Mehrfach finden sich recht zierlich gearbeitete Portale, die das siichsisch-

thiiringische Motiv der Seitennischen in mannigfacher Weise aufgefaBt und ver-

arbeitet zeigen. Ein sehr elegantes Petersstrabe Nr. 10 mit reicher Ornamentik:

Blattranken, Rosetten, Kopfen und anderem Figiirlichen. Im Flur dieses Hauses

ruhen die Kreuzgewollie auf eleganter korinthischer Siiule. In derselben StraBe

Nr. 9 ein kleines Portal von schlichter, aber kraftvoUer Behandlung. Ein iiberaus

elegantes, reicb dekoriertes elienda Nr. 8 vom Jahre 1528, also wieder zu den

frCihesten VVerken gehorend (Abb. 101). Es wird von einem Architrav l)ekront,

der die hier an alien Portalleibungen mit Vorliebe verwendelen Rosetten an der

Unterseite hat und auBer-

dem durch Zahnsclinitt,

Eierstab und Herzblattfries

fein gegliedert wird. Dar-

iiber erhebt sich ein flaches

Bogenfeld mit Muschelkan-

nelierung; in den Bogen-

zwickeln Laubornament,

nicht gerade fein, aber

lebendig. Die Fenster haben

hier nicht bloB eine Um-
rahmung von korinthischen

Pilastern,sondern einekleine

ionische Siiulen- oder Pi-

lasterstellung dient den paar-

weise verbundenen zu einer

weiteren Teilung. Die Ecke
des Hauses ist merkwiirdi-

gerweise mit drei iiberein-

ander schrag gestelilen Pi-

Iastern,ineigentumlicherper-

spektivischer Berechnung,

dekoriert. Auch dieseEigen-

tumlichkeit, mehrere Pilaster

ohne Gebiilkunterbrechung

einfach aut'einander zu stel-

len, weist auf Frankreich.

In derselben StraBe Nr. 7 ist

das Portalraotiv noch ein-

mal variiert und mit einem

Giebel in Verbindung ge-

bracht, alle Flachen reich mit Laubwerk geschmiickt. Die Jahreszahl scheint

hier 1534 zu lauten. Vom .tahre 155(> datiert eine schone Fassade am Unter-

markt Nr. 8, jetzt zum Rathause gehorig. Sie ist weit reicher behandelt als

die librigen, deren Motiv sie ins Zierlichere zu iibersetzen sucht. Das Portal

(Abb. 102 1 mit seinen elegant dekorierten Pfeilern wird von frei vortretenden,

aber etwas miihsamen korinthischen Saulen eingerahmt. Sie stehen auf hohen

laubgeschmiickten Sockeln und tragen ein stark vorspringendes Gebalk, das an

der Unterseite mit Akanthuskonsolen und Rosetten prachtig dekoriert ist, am
Fries zierliche, aber etwas diinne Ranken mit Masken hat, in der Mitte mit

einem weit vortretenden Kriegerkopf prunkt. Ein kleines Konsolengesims bildet

den AbschluB; in den Zwickeln schweben komisch genug Adam und Eva ein-

ander entgegen. Die ganze Fassade ist auBerdem im ErdgeschoB und den

Abb. 102 Portal ties Hauses Uiitermarkt s in liuilitz
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Alil). lll.i \oll t'lnciii ln\;aluius /.a Uullit/!

beiden oberen Stockwerken mit Pilaslern gegliedert und die Fenster haben a\m-

mals Pilaster als Einfassung.
x- -o , h

Alles andere uberragt aber weit die prachtvoUe Fassade der NeiBstrabe

Nr 29 Hier sind aile drei Geschosse gegbedert mit korintbiscben Pilastern der

feiiisten Durchbildung, ganz mit Ornamenten bedeckt; dazu kommen an samt-
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lichen Fensterbriistungen Reliefszenen aus dem Allen und Neuen Testament in

malerischer Aufi'assung auf landschaftliclien Griinden, so dafi keine Flache un-

verziert geblieben ist (Abb. 103). I tie urspriingliche Haustiir utinet sich niit einem

grofien Bogen, der von eleganten korinthischen Silulen niit reich ornamentiertem

Schaft eingefaBt wird. Selbst die Sockel sind reich geschmiickt, am Fries aber

zieht sich die herrlichste Akanthusranke hin. Die ganze Front gehort zu den

hochsten Prachtstucken unserer Renaissance, nm so wertvoller, da sie sich von

alien liarocken Klementen fernhUlt. Im Fries ist scheinbar 1571 zu lesen; man
sollte das Werk aber fiir fruher halten.

Gerade bier trilt nun die Aniehnung an I'ranzosische Vorbilder besonders

stark hervor. Eine derartig durchkomponierte Fassade, insbesondeie audi so

vollig mit skulpierter Arcbitektur und Relief bedeckt — hierfiir ist hervoriagend

charakterisliscb der Skuljiturenscbmuck der Briistungen — ist nirgends sonst zu

finden, als gerade in Frankreicb. Ich erinnere da vor allem an den Hof des

Hotels Bourgtberoulde in Itouen. Auch das Archilravprotil um die Fenster mit

der charakteristiscben Wiederkehr und die ( )rnamentpilaster weisen dorthin.

Wie sebr die Pilasterarchitektur bier beliebt war, siebt man auch an dem
groBen Bogen, der hinter der Klosterkircbe die SlraBe iiberwolbt. An der Nord-

seite ist sein Oberbau mit fein dekorierlen, iVei korintbisierenden Pilasterslellungen

geschmiickt.

Von ausgebildeten Hofanlageu babe ich nur ein Beispiel gefunden. Es ist

in dem Hause PetersstraBe Nr. 4, binler dessen modernisierier Fassade man
nichts Interessantes vermutet. Der scbmale, lange Hof ist auf drei Seiten mit

Galerien in zwei Stockwerken (an der linken nur im HauptgescboB) umzogen,

die mittels llacher Stichbogen auf kolossalen Granilkonsolen ruben. Der Anblick

ist hochst malerisch und erinnert an den Hof des Hauses zur Krone in Breslau.

Auch die beiden seitlichen Vorballen der Petrikirche sind hier zu erwahnen,

die in iiuBerst gescbickter Art zwiscben die Slrebepieiler eingebaut sind, mit

tragender Mittelsaule und Pilaster dariiber; die Bogen sind in echt franzosischer

Art gegen diese und die Strebepfeiler gespannt. Die Gewolbe sind mit mannig-

fach geschweiften spatgotischen Rippen, zum Teil offen, hochst malerisch durch-

gefiihrt, was dem Einblick ganz besonderen Reiz verleiht. Die nordliche Halle

triigt das Datum 1543. M

Was nun den Renaissancebauten in GOrlitz ibre besondere Bedeulung ver-

leiht, ist, daB sie ohne Ausnahme den Gharakter der Friibzeit tragen und fast

keine Spur der spateren barocken Formen zeigen. Keine Stadt Deutschlands

kann sich darin mit Gorlilz messen, keine vermag eine solche Reihe einfach edel

behandelter Fassaden der Friibrenaissance aufzuweisen, die sich gelegentlich auch

zu reichster Pracht entfalten. Wenn wir oben gesehen, daB die Blute der Stadt

durch den Scbmalkaldischen Krieg geknickt wurde, so wild uns dies durch die

Monuments bestatigt. Sie gehoren fast siimtlich der ersten Hillfte des 1(1. .iabr-

hunderts an. —
Noeh miissen wir kurz der Herkunft dieser Kunst und ibrer anderweitigen

Beziehungen gedenken, sowie der Frage nach dem fiibrenden Meister niihertreten,

die bisher stets mit dem mebr zufalbg gefundenen Namen Wendel RoBkopf be-

antwortet zu werden pflegte.

Ganz offenbar, wie die Stilvergleicbung ergibt, fulit diese Gorlitzer Archi-

tekturrichtung, zu der wir noch das Rathaus in Lowenlierg, einige Werke in

Breslau (Grabmal und Haus Rybisch, Grabmal Saur, Gasthaus zur Krone), das

1) Abgcb. bei Lutsch a. a. 0. Taf. 80, 1. Dio Siidvorhalle in Deutsche Renaissance, Heft

Goilitz, Bl. 69.
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Rathaus in Lauban, das SchloBtor in Liegnitz zu rechnen liaben, auf einer aus

dem franzosischen Westen stammenden Grundlage. Jene Uberlieferung von einem

Brabanter Meister bestiitigt diese Beobachtung.

Zu diesen Merkmalen gehoren vor allem die Fenster, die, mil Ornament-

pilastern eingefaBt, liei ihrem friihesten Beispiel, am Rathaus zu Lowenlierg audi

durch Kreuzpfosten geteiit sind. Solche Fenster konmien in der franzosischen

Renaissance des zweiten bis vierten Jahrzelnits des l(j. Jahrhunderts zahllos an

Schlossern wie an Rat- und Privathausern, vor. Die eigentiimlichen Bogensysteme,

wie sie in GorHtz so haufig sind, mit auf die tragenden Pfeiler oder Saulen gestellten

Pilastern, zwischen die sich die Bogen spannen — diese ofters mit Konsolen-

reihen durchschnitten — , sind ebenfalls in Frankieich am AuCeren von Gebauden
wie in Kirchen zu llause. Die Kandelaber als Stiitzform el)enfalls: die breiten

Konsolen, wie sie hier zum Tragen von Bogen, Architraven (vgl. Liegnitzer

SchloBtor) verwandt werden, sind in Frankreich in ganz ahnlicher Verwendung,

besonders unter stark vortretenden Hauptgesimsen, hauflg. Das Ubereinander-

stellen von Pilastern, so an Gebaudeecken, ebenso. Zuletzt gibt es eine voUige

Durcharbeitung von Pilasterfassaden, wie die in der Neifistrafie zu GOrlitz, die

durchgefulirten figurlichen Reliefs der Briistungen u. dgl. nur in Frankreich.

Da sich diese Einwirkung nun aber iiber einen Zeitraum von etwa funfzig

.lahren erstreckt, so darf man offenbar von einer Ktinstlerpersonlichkeit nicht

reden ; es handelt sich vielmehr sicher um mehrere, eine Art Schule, in der ein

bestimmter Meister allerdings tonangebend gewesen sein mu6, dem das Liegnitzer

SchloBtor, das Gorlitzer Rathaus, die Arbeiten fiir Rybisch, sowie eine Reihe der

besten Gorlitzer Fassaden oder Portale zuzuschreiben sind, etwa in der Zeit

1533—39. Doch kommen Spatlinge dieser Hand noch 1557 vor. Ihm erwuchsen

Nachfolger derselben Richtung, die sich in Frankreich wohl verschiedentlich neue

Anregung geholt haben miissen, deren bedeutendster der Architekt des Hauses

der NeiBstralJe war.

DaB W. RoBkopf jener fiihrende Meister war, dafiir sind bis heute keine

Anhallspunkte gefunden; er wird vielmehr als Schiiler des der Renaissance ganz

fernstehenden Prager Meisters Benedikt bezeichnet, und keines jener Hauptwerke
ist als seine Arbeit beglaubigt. seine sicheren Werke aber besitzen nichts von

jener Voliendung. ( )bendrein ist das letzte der uns hier beschiiftigenden Werke,

das Portal LangestraBe 3, mit der Jahreszahl 1557 bezeichnet, da RoBkopf
doch schon 155G verstorben war. — Also wird RoBkopfs niaBgebende Stellung in

dieser Schule doch mindestens zweifelhaft bleiben, solange nichts Zuverlassiges

hieruber bekannt wird.

Doch ist hier zu betonen, dafi es sich bei jenen besten Werken der Giir-

litzer Richtung nirgends um einfache Ubertragung der welschen Architektur

handelt, sondern daB insbesondere der fiihrende Meister jene Anregungen zu innner

selbstiindiger werdenden Werken echt deutschen Gharakters, die man als Holbein

kiinstlerisch nahestehend bezeichnen dijrfte, durchgearbeitet hat. Auch das Orna-

ment bleibt vollig frei vom fremden Vorbilde, entwickelt sich vielmehr zu einem
echt deutschen, sogar haufig uberderben malerischen lappigen Laubwerk, dem
nichts mehr von franziisischer Grazie und eleganter Zartheit eigen bleibt.

Vielmehr sei es nochmals betont: Gerade diese Arbeiten, obwohl auffremder
Grundlage erwachsen, werden zu viUlig und echt deutschen und gewinnen gerade
in hervorragendem MaBe den Stempel jener liebenswiirdig malerischen deutschen
friihen Renaissance, jene intimen Reize, die uns an den besten deutschen Arbeiten

des ersten Drittels des l(j. Jahrhunderts so sehr entziicken; und gerade sie sind

deshalb, wie sie sich auf ihrer Entwicklungsbahn gestaltet haben, ein besonderer

Slolz unserer nationalen Baukunst.
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Noch sei eines besonderen Merkmales aller dieser Architekturen gedacht,

das sie ganz besonders keniitlicli macht. Es ist die Anwendunti' gaiiz weniger

Kanneluren. deren unterer Teil mit sogenannten Pfeifen ausgefiillt ist; an jeder

beliebigen Stelle. Insbesondere an Sockeln, geraden und runden, sodann an

Pilasterschaften. Dafi in letzteren meistens nur zwei solcher Riefen auftreten,

ist weniger schiin, als hochst charakteristisch, aber doch zu dem einmal ange-

schlagenen Tone recht wohl passend. Diese Hohikehlen mit Pfeifen spielen denn

audi nicht selten ins Silchsische hinilber, in der Zeit der dreiRiger und vierziger

Jahre; ich raache da das Georgentor zu Dresden und den beriihmten Erker zu

Torgau namhaft. Solche und ahnliche I'bertragungen lassen Beziehungen zwischen

der schlesischen und siichsischen Friihrenaissance vermuten, wie denn auch die

schone Pilasterarchitektur am Schlosse zu Dippoldiswalde der Giirlitzer Riebtung

verwandt erscheint. Diese Beziebungen aufzukliiren mu6 spiiterer Forschung vor-

behalten sein.

Nicht unterlassen darf hier werden, nochmals auf die Beziehungen zur

franzosiscben Fruhrenaissance binzuweisen , die sich spiiter in der Architektur

des Schlosses zu Brieg oft'enl)aren. und die vermutlich mit den oben beriihrten

Gurhtz-Breslauer Eigentiimlichkeiten auf eine starkere Beziehung dieser Gegenden
— vermutlich eher ihrer Fiirstenhofe — zu Frankreich schlieBen lassen, als man
dies bisher annahm. Unter der Brieger Kiinstlerschar ist der Name Peinet sicher

sin franzosischer ; der Name Pahr oder Parr mochte ursprilnglich als Parre ge-

lesen werden diirfen; und der Schwiegersohn J. Pahrs, Bernh. Niouron, wenn auch

angeblich aus Lugano, erinnert in seinem Namen doch auffallig an das Nivernais;

ich bin daher geneigt, nach den hochst franzi'isischen architektonischen Formen
der Familie Pahr, anzunehmen, daB diese, wenn auch aus Maiiand und Lugano
gekommen, doch franzosiscben Ursprungs sein diirfte.

Zuletzt sei einiger unverkennbarer Anklange an die Architektur dieser

Familie im Dresdener ScblolSbofe gedacht, die sjiater zu beriihren siiul. Zu-

sammen mit der unbeslrittenen Tatsache, daB die schiinen Treppenhiiuser daselbst

deutliche Nachbiklungen der Ecktrejipenbauser im Schlosse zu Chambord sind,

miissen wir auch fiir den Dresdener Hof kiinstlerische Beziehungen zu Frankreich

annehmen, wie ja polilische schon zu Zeiten des Herzogs Moritz bestanden. In

Berlin stehen die SchloBbauten seit 1538 in unverkennbarem Zusammeubang zu

Torgau, tragen aber auch einige Spuren, die nach Schlesien weisen. So wiirde

vielleicht eine kiinftige architekturgeschichtliche Forschung in diesen Gebieten

iiberall die erste Einwanderung der Renaissance als aus dem Westen kommend
festzustellen haben, wiihrend die direkte Einwirkung Ilaliens in der Hauplsache

voilig zuriicktritt.'i Daher denn auch der ganz besondere Gbarakter der Renais-

sance in diesem Bereiche, der so voilig abweicht z. B. von dem der bayerischen

und osterreichischen.

Von den ilbrigen Stadten der Oberlausitz ist nicht viel zu melden, da

diese durch vielfache Ungliickslalle, Brande und Belagerungen gri'ilUenteils ihre

alien Denkmaler eingebiiBt haben. Das gewerbfleifiige, bliihende, heute sachsische

Zittau. nebst Gorlitz, Bautzen, Camenz, Lobau und Lauban den ehemaligen

Sechsstadtebund ausmachend, der sich 134G zu Schutz und Trutz namentlich

gegen die Raubritter gebildet halte, brannte 1757 infolge eines Bombardements
durch die Osterreicher fast ganz nieder. Hierdurch wurde die Mehrzahl der

gewiB sehr reichen Bauten der machtigen Stadt zerstort, namentlich sind die

Werke der Renaissance selten geworden, wahrend die Gotik noch eine stattliche

1) Mill! beachte die Tielfacheii kleinen Anzeiehen franzosischer Einwirkung, so die hier
verbreiteten franziisischen Deviseu, wie sie z. B. weiter imten bei Althoniitz erwUbut werden.
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Anzalil tiichtiger Arbeiten aufzuweisen hat. Der Renaissanceperiode gehOrt der

graziose, fast minarettartig schlanke Turm der Peter-Paulskirche mit ..boh-

mischer Haube", 1560 von Zimmeimeister M/chocl Fi-<iiic/,e erbaut. Einen voU-

st;indigen Umbau erfuhr Kirche und Kloster im 17. .lahrhiindert durch den Ziltauer

Ziramermeister Videntin (-j- 16(j8), einen auf dem Boden der Renaissance slelienden,

wenn audi den barocken Formen seiner Zeit anhangenden, iiberaus genialen

Kilnstler. Derselbe restaurierte 1659—Gl die Kirche, indem er ibre Pfeiler mit

antikisierenden Kapitellen und Basen versab, ihren Ouerscbnitt reicb, wenn auch

etwas unklar gliederte, Gewolbe-ScbluBsteine, naraentlicli aber den Tiiumpbbogen

mit hoclist wirkungsvollem, derbem Sluckornament iiberzog. Ganz in seinem

Geist ist auch die 1668 vom Tischler Georg Ba/ms und dem Bildbauer Hans
Biiheiiik errichtete maleriscbe Kanzel gebalten.') Von bervorragender Schon-

beit ist die Fassade des scbou im 15. Jahrhumlert errichteten Bibliothek-
gebiiudes, des einstigen Refektoriums, mit grandiosem, aus drei Systemen

ionischer Siiulenstellungen gebildeten Giebel von vollen und reichen, doch durch-

aus noch nicht scbwiilstigen Formen. An den Fenstergewanden der unteren

Stockwerke ireten die l)arocken Formen der Zeit schon liervor. Die prachtvoUen

Schmiedewerke der Erbbegriibnisse des alten Klo.sterhofes stammen aus der Zeit

von 1690— 1710, obgleicb sie noch durcbaus Renaissancemotive zeigen. In

schlichten Formen ist das 1580 erbaute Gj-mnasium gebalten; bemerkenswert

ist nur das derb rustizierte Portal mit rauhem ScbluBstein und ein an den Bau
sich anlebnendes, namentlich durch den Fieichtum der Motive ausgezeichnetes

Grabmonunient mit sclioneii Reliefs. Leider ist es zurzeit giinzlich verwahr-

lost und geht dem Ruin entgegen.

An kleineren Werken ist der 1585 erriclitete, 1667 und 1685 restaurierte

Marktbrunnen zu nennen; auf seiner derben, von Pulten umspielten Saule

stebt ein Roland, eine bandwerklich tiichtige Arl)eit von malerischer Wirkung.

Ferner die priicbtige 1620 errichtete Kanzel der Frauenkir che, ein zierliches,

reich mit Intarsien geschmiicktes Werk liochentwickelter Tiscblerkunst.

Unter den Pri vathausern babeu sich nocli einige Beispiele der Renais-

sance erhalten, meist durch kraftig profiHerte Bossage gegliederte schlichte Bauten.

Der schwere Erker des 1553 erbauten, statllichen Hauses am Johannesplaiz

diirfte jungeren Datums sein, als dieses selbst. Bemerkenswert ist ferner das

Haus WeberstraBe Nr. 1.

Ganz im Stil der Valentinscben Bauwerke i.st das unweit Ziltau gelegene

hochst interessante SchloB Althornitz gebalten.-) Anlage, GrundriB, das De-

tail des Porlales und der Giebel erinnern voUstiindig an die sachsischen Bauten

des 16. Jahrhunderts, abgeseben von der breiteren, krauseren, lockereren Be-

handlung des Details. Die Wirkung ist eine durcbaus maleriscbe. Der Bau

wurde, wie zablreicbe Inschriften Ijeweisen, 1651 fiir den Ritter des St. Moritz-

ordens, Christian von Ilartig, erbaut, dessen Devisen „Paix et pen" und ,.Raison

fait maison" an SchluBsteinen angebracht sind.

Geringe Ausbeute gewilhrt Gamenz. Doch bat sich auf dem Markt ein

Ziehbrunnen erlialten, mit drei toskaniscben Siiulen, Gel)alk, Wajipen und der

Justilia darul)er in etwas trockenen Formen vom Jabr 1570. Ferner entbalt der

aus verschiedenen gotischen Perioden stammende Dom eine wabre Mustersamm-

lung von Formen fur Gestiibl und Emporeneinbau, darunter namentlich herrliche

Dekorationen von 1560 in Flettnerschen Motiven von Intarsia-Imitation durch

Aufkleben bedruckter Papiere. Die Gesamtwirkung die denkbar malerischeste und

von hohem Reiz.

1) Abb. des Kircheninneren. Bau- und Kunstdenkm. d. Kiinigr. Pacbsen, Ilfl't 30, Beil. V.

2) Abb. b.Fntsoli, Denknikler deutsclier Reuaissauce.
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Auch Lauban bietet nicht viel, da die Sladt 1659 durch einen verheeren-

den Brand eingeaschert wurde. Erhalten hat sich jedoch das 1539 erbaute Rat-
haus. Das ErdgeschoB enthillt eine schone Halle niit reiehem NetzgewOlbe auf

kraftigen Rundpt'eilern. Im Sitzungssaale sind die Rippen nach Art der bohnii-

schen spiitgotischen Denkmale, z. B. des Wladislawsaales zu Prag, aus Kurven

im Grimdrifi zusammengesetzt. Auf einem Pfeiler am Eingang die Inschrift: „Im

Jahr 1530 ist der pau angevang". Die Tiiren im Innern sind in zierlicher Friih-

renaissance mit Blumen und Blattgewinden, Reliefko]ifen u. dgl. geschmiickt.

Sie sowohl wie die reich skulpierfe Fassade, namentlich das zierliche Tor znm
heutigen Standesamt ' i und dasjenige zum Treppenturm, sind mehrfach mit Jabres-

zahlen, welche bis 1543 reichen, verseben. Der Meister gehort entschieden zur

Gorlitzer Schule, ist sogar vermutlich der vielbesprochene unbekannte Gorlilzer

Meister selber. Die gleiche spielende Anmut, die Fiille der Motive und die

weiche, saftige Behandlung der Blattformen im Ornament. Im Figiirlichen ist er

gleicb jenem nicht sehr gewandt, seine Gestalten sind gedrungen, oft ungescbickt.

Noch weniger findet sicb in Lobau. Nur die Nikolaikirche besitzt

Gestuhl aus verschiedenen Perioden, zum Teil sehr reizvoU in Inmten Farben

gemaltes Ornament. Ferner einige nicht gerade wertvolle Eijitaphien.

Auch Bautzen lobwohl sachsisch, doch hierher gehorigi hat durch das

Bombardement im DreiBigjabrigen Krieg und einen groBen Brand im Jahre 1709

fast alle alten Denkmaler eingebiiBt. Bemerkenswert ist das noch spatgotische

Torhaus des Stadtscblosses Ortenburg, der reiche und zierliche Schornstein-

aufbau des Hofrichterhauses, vor allem aber die pracbtige Reibe der Schloli-

giebel an der Westfront, um die Ecke herumgefiihrt, deren Flache zwischen den

Fenstern mit drei Halbsilulenordnungen gegliedert und mit zackigem Scbnorkel-

werk eingefaBt ist. Sie stammen, wie einige zum Teil figiirlicb-historische Stuck-

verzierungen im Innern, insbesondere im kurfurstlicben Kammergemach, aus der

Zeit nach 1G35, wo Kurfurst Jobann Georg I. von der Lausitz Besitz ergrifif.

Einige Grabsteinplatten von 1594 und 1598 am Dom sind zu erwahnen. Be-

deutend der Reich en turm, ein starker kreisrunder Befestigungsbau mit origi-

nellem mehrseiligen Aufsatz aus dem 18. Jahrhundert. An dem Turme befindet

sich ein machtiges Relief, welches Kaiser Rudolf II. thronend darstellt. Zwei
Engel halten die Krone, zwei Krieger stehen zu seiten des mit dem goldenen

Vlies und reich ornamentiertem Kronungsmantel geschmiickten Fiirsten. Das
anscheinend nach einem Siegel gearbeitete Bildwerk zeigt noch gotisierende

Motive und tiicbtige, wenn auch liandwerklich ausgefiihrte Arbeit.

Hier in Bautzen tritt wendisch-slawische Art verschiedentlicb in die Er-

scheinung, insbesondere an den reichen, mit Rundbogen abgeschlossenen zinnen-

artigen Bekronungen der Tiirme, so des prachtigen Rundturmes der hochst male-

rischen Wasserkunst, und auch am viereckigen Eckturm des Schlosses. Diese

charakteristische Bauweise, die einen Hauptschmuck der Bauwerke durch reiche

Architekturen erzielt, die in Reiben uber dem Hauptgesimse sicb erstrecken, tritt

in Schlesien wie in Bohmen sehr haufig auf.

Der pracbtige, mit geschweifter Kuppel und bober Spitze bekronte, von acht

Dacherkern umreihte achteckige Turm der Petrikirche gehiirt zu den eleganten

Schopfungen der spateren Renaissance.

Weiter ostlicb sei noch das Rathaus zu Posen genannt, von dem Abb. 104

nach einer Photographie eine Ansicht gibt. Die pracbtige Doppelhalle wurde
1550 durch einen Italiener, Gio. Butt, ih' Quadro aus Lugano, erbaut. Der Turm
ist mit Ausnabme der phantastiscben hoben Spitze aus dem 18. Jahrhundert

ebenfalls italienisch, jedenfalls ein von nordischen Tuimanlagen vollig abweichen-

l| Abb. bei Lutsch, a. a. 0. Taf. 94, 1.



Abl). 104 R;itliaiis zu Poson
(Aufnahme der Kgl. Mcllbildanstalt, Berlin)



Posen Sdiwedt a. 0. I'.M

der Bau. Man l)eachte bei diesem nun tatsachlich verhiirgten l)edeutenden Werk

eines Oberitalieners die starke Abweichung von der Art der ..italienisch" sein

sollenden schlesischen Bauwerke. Gerade diese Vergleichung mag daruber auf-

kliiren, daB ein paar italienische Kiinstlernanien unter den Mitwirkenden l)ei einem

Bauwerk keineswegs dieses zu einem rein ilalienisclien stempeln, dali sein rein

kunstlerischer Gharakter vielmehr von ganz anderen Eintlussen abhangt.

Abb. 105 Altar der Katharinenldn'hc zu Sfliwoilt a. (I.

In Schwedt a. 0. ist die pracbtige Ausstattung, Kanzel, DenkmLiler, vor

allem der Altar, der Katharinen-Pfarrkirche zu ruhmen (.Alib. 105;, alles von 1580.
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In die Brandenburg-ischen Marken scheint die Renaissance nur spar-

lich eingedrungen zu sein, ohne festen FuB zu fassen. Eine hohere Kultur hatte

gerade in diesen Landen an dem rohen, raublustigen Adel ein imubersteigliches

Hindernis, und noch bis in den Ansgang des 15. Jahrhunderls fanden die Kur-

fursten genug mit Niederwerfung des ubermiitigen Junkerlums und Zerstiirung

der Raubnester zu tun. Erst seit Johann Cicero, der zuerst seinen bleiljenden

Wobnsitz in den Marken aufscblug und sich mit den Stadten zur Ausrottung

des Raubadels verband, kehrte dauernde Ordnung im Lande ein, die durcb den

energiscben Joachim I. (14119— 1535) eine festere Begriindung erbielt. Die Stif-

tung der Universitat Frankfurt, die Eiusetzung des Kanimergerichts zu Berlin

zeugen von der umsichtigen Fursorge des Fiirsten, die jedoch in seiner Feind-

seligkeit gegen die Reformation eine Schranke fand. Dagegen gebiihrt seinem

Sobn und Nachfolger, Joachim II. (1535— 71), der Ruhm, in verstilndigem Ein-

gehen auf die Bediirfnisse der Zeit und des Volkes die Reformation zur Durch-

fiihrung gebracht zu haben. Auch hier geht die kirchliche Erneuerung des Le-

liens mit dem Umschwung der Kunst Hand in Hand: Joachim ist es, der an

seinen Bauten die Renaissance einfiihrt und darin seiner Prachtliebe einen Aus-

druek schafft. Sein Sohn Johann Georg I. (1571—98) hat zu viel zu tun, die

durch seinen verschwenderischen Vater zerriitteten Finanzen wiederherzustellen,

als dalj man von ihm eine nachdriickliche Furderung der Kunsttiitigkeit erwarten

diirfte; aber indem er den wegen ihres Glaubens verfolgten Niederlandern ein

Asyl in seinem Lande eriiffnet, bricht er dem EiniluB jener in aller Kulturtatig-

keit vorgeschriltenen Nation Bahn, so daB von da ab auch in der Architektur

und den bildenden Kiinsten diese Kinwirkung zu spiiren ist. Jedoch war ein

kraftigeres Auf bliihen dieser Lander, eine sellistandige Beteiligung am deutschen

Kulturleben erst nach den fiir die Marken so tief verheerenden Slurmen des

DreiBigjahrigen Krieges, der Zeit des Grolien Kurfiirsten, vorbehalten.

Die ersten Spuren der Renaissance finden wir am Koniglichen Schlosse
zu Berlin, freilich sind sie spater durch den groBartigen Neubau Schluters auf

ein Minimum reduziert worden.' ) Die Residenz der Hohenzollern Ijefand sich zuerst seit

1357 in der KlosterstraHe, an der Stelle des jetzigen Lagerhauses. Hier lieB sich der

Kurfurst Friedrich I. im Jahre 1451 huldigen. Friedrich II. erhielt 1442 von den

Burgern den Platz auf der kolnischen Seite der Spree hinter dem Predigerkloster

geschenkt. Der neue SchloBbau an dieser Stelle war 1415 so weit vorgeriickt,

daB der Kurfurst darin seine Wohnung aufschlagen konnte. Von dieser ersten

Burg stammt noch die alte Kapelle und der runde, sich ihr nordlich anschlieBende

Turm, der nach seiner Bedachung den Namen des grtinen Hutes erhalten hat.

Joachim 11. lieB seit 1538 die alte Burg, die seiner Prachthebe und den gesteigerlen An-

forderungen der Zeit nicht mehr geniigte, abreiBen und durch seinen Baumeister

Kanpar 'J'/iri/J ein neues SchloB errichten. Die Fassade dieses Baues ist auf einem

sellenen, 1592 bei Gelegenheit eines Feuerwerks gestociienen Blalle zu sehen.

Die Durclizeicbnung eines alien, ebenfalls den urspriinglichen Zustand darstellen-

den Gemiddes befindet sich im Hofbaubureau. Man sieht die siidliche Haupt-

fassade gegen den SchloBplatz (Abl). lOG), auf l)eiden Seiten von runden Erkern

abgeschlossen, von denen der osthche gegen den FluB bin in dem spateren Um-
l)au erhalten ist, wahrend der westliche der Verliingerung des Fliigels weichen

muBte. Die Milte der Front schmiickte ein Balkon auf stark geschwellten Sau-

len, an der Briistung mit Wappen geziert. Auch die Erker waren mit offenen

Galerien bekront, deren Kuppeldach auf ahnlichen Siiulen ruhte. Siimlliche Fenster

1) Das Geschichtliche in Nicolai, Beschreib. roii Berlin nnd Potsdam 1786 I. 81 ff.

Dazu das Prachtwerk (iber das Berliner Schlol) mit Text von Dr. E.. D olim e (Leipzig; 1870 1.
—

Pernor R. Uorrmann, Die liau- und Kunstdcnkmale Berlins. Das. 1893.



Berlin 193

zeigen den siiiitgotischen Voihangbogen, an welchem die sachsisch-thiiringische

Friihrenaissance festhiilt. GroBe Giebel, mit kleineren wechselnd, durch Pilaster,

Nischen, Medaillons und reiche Friese in der Flache, durch Schnecken und freie

Figuren im UmriB belebt, kronten den prachtigen Bau.'j Die gesamte Anord-

nung und Behandlung stimmt mit der an siicbsischen Bauten, namentlich dem
SchloB Hartenstein zu Torgau, uberein; nicht nur stand Kaspar TheiC unter dem
EinfluB der dortigen Schule, in welcher er wohl seine Ausbildung erlangt hatte,

sondern es liegt tatsachlich sogar ein Plan des Torgauer Meisters Konrad Krehs

dem Berliner Bau zugrunde.'-) Die Hofseite muB erst recht eine Prachfleistung

gewesen sein und besaB ein Treppenhaus mit seitlichen Terrassen, ganz wie

Torgau, inmitten einer ringsum laufenden durchgebildeten Hallenarchitektur.

Abb. 106 Das Kurfiirstliclio Scliloi; zu Uerliii

Nur geringe, schwer aufzufindende Reste haben sich von dem Bau Joachims
erhalten. Zunachst gehoren dahin die oberen Teile des runden Turmes (a in

unserer Abb. 108), der einerseits von der Kapelle, andererseits von einem spater

vorgelegten Bau mit polygonen Ecktiirmen ibi eingeschlossen und fast vollig

verdeckt wird. An dem kleinen, frei liegenden Teile bemerkt man von einem
Fenster des angrenzenden Eckturmes aus fein gezeichnetes Blattwerk an den
Fenstereinfassungen, Balustersaulen und reiche Briistungen im Stile trefflichster

Friihrenaissance (Abb. 107). Eine zweite Saule sieht man im Innern des an-

stoBenden Zimmers und zwei ahnliche in dem benachbarten Kapellenhofe, so daB

1) Die Abb. lOG und 107 nebst aiiderem wertvolleu Material verdanke ich dem liebens-

wiirdigen Entgegenkommen der konigliohen Schlofibau-Kommission und des Herrn Ober-Hof-
banrats Geyer zu Berlin.

-) Das Nahere zur Begriinduug s. in der treflliclien Monographie von JI. Lewj-, SchloC
Hartenfels bei Torgau, Berlin 1908, S. 94 f.
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man daraus das urspriingliche dekorative System dieses interessanten Teiles her-

zustellen vermag. Gleichzeitig ist an der turmartig hohen ()stwand der Kapelle

ein prachtiger Balkon ausget'iihrt worden. Endlich gehort derselben Zeit die

innere Architektur des im AuGeren umgestalteten Erkers der siidostlichen Ecke
gegen die Kurfiirstenbrucke. Das Eckzimmer iiffnet sich gegen den Erker mil

einem groBen riundl)ogen, kassettiert und mil Rosetten geschmiickt, die Zwickel

und Pilaster mit hitbschen

Pllanzenornamenten und mit

Bnistbildern, darunter Joa-

cbim II. und seine Gemablin;

alles urspriinglich prachtig

vergoldet auf azurblauem

Grunde. ^) Das sind die ^ye-

nigen tlberreste jenes be-

deutenden Banes, der einst

die Verzierungslust der Zeit

und die Prachtliebe seines

Besitzers zu glanzendemAus-

druck brachte. Der groBe

Prachtsaal (e im GrundriB

Abb. 108) nabm die ganze

Liinge der sudlichen Vorder-

seite ein und hat in seiner

Ausstattung bei ungefahr

gleieher GroBe audi mit dem
gleichzeitigen von Torgau

gewetteifert (L. (Jranach).

Vor ihm auf dem erwahnten

Gange innerhalb des SchloB-

hofes waren die bemalten

steinernen Bruslbilder der

Kurflirstcn aufgestellt. Der

ganze miichtige Ban in An-

iage und ktinstlerischer Aus-

stattung war ein Gegenstiick

zu den siichsischen Schlos-

sern von Dresden und Tor-

gau. Als Joachim II. starb

(1572), war er noch nicht

ganz abgeschlossen.

Sein Nachfolger Johann Georg lieB das Notigste durdi Ihu/s Hdsjidl vollen-

den, namentlich die Giebel nach der Wasserseite ausl'uhren, den Turm uber der

Kapelle ausbessern und ausbauen, ferner den nachmals berubmt gewordenen

„Munzturm" (h) fiir das Wasserwerk errichten. Seit 1578 lieB er dann durch

den berubmten italienischen Festungs-Baumeister, Grafen Rochiis ron Linar,

weitere Bauten ausfiihren. Ein vierter Stock wurde nach der Wasserseite auf-

gesetzt, sodann ebendorl der vorspringende, spater durch Nehring ausgeljaute

Flugel (1) errichtet, besonders aber seit 1579 ein neuer Fliigel begonnen, der

den SchloBhof nach der Westseite gegen die SchloBfreiheit bin abgrenzen sollte.

Von Pirna wurden bedeutende Sandsteinsendungen verscbrieben und zugleich 30

sachsische Maurer berufen, die wochentlich 26 bis 30 Silbergroscheu erhielten.

5) Ein Berieht iiber die Auftiiidung dieses Bogens in v. Ledeburs Archiv VIII, 58 if.

.\1.1) 1117 .\u('icnarclutektur des ..griiiien Hiites" am ScliluB

zu Berlin
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Abb. lOS GruiulriB des Berliner Schlosscs iiach 1681

1585 schickt August von Sachsen seinen Maurermeister Peter Kuinmcr. Dieser

bringt eine Visierung mit, welche dann, durch den Grafen Linar verbessert, der

Ausfiihrung zugrunde gelegt wird. Spiiter tritt Fder Xiuron ^wohl ein Sohn des

Bernhard Niuron in Brieg, also ein Enkel Jakob Pahrs) in die Baufiihrung ein,

und der neue Fliigel wird 1594 vollendet. In den oberen Zimmern fiihrte

Meister HieroHymns .Malereien aus. Dieser Fltigel ist jetzt noch vorlianden und
trennt die beiden groBen SchloBhofe voneinander. Im Gegensafze zu den reich
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dekorierten Bauten Joachims sind diese Teile schlicht und sparsam, aber in

kraftvollen Formen ausgefuhrt. Namentlich gilt dies von der Galerie im dritten

Stock, die iiiit Stichljugen auf schon profilit-rten Steinkonsolen eines aiisgeliilde-

ten Renaissancestils ruht. Der vierte Stock ist spater aufgesetzt. Die Fenster,

meist zu zweien gruppiert, haben sine Umrahmung von Rundstaben und Hohl-

kehlen. Der nordliche Teil dieses Fliigels hat iiber dem ErdgeschoB, das den

Durchgang enthalt, nur ein einziges, aljer sehr holies ObergeschoB mit mach-

tigen gekuppelten Fenstern. Er enthalt einen ehenials zu Theatervorstellungen

bestimmten Saal (f auf unserm GrundriB), den durch Schmidt und Nehring neu

eingerichteten Alabastersaal.

Zu derselben Zeit wurde im SchloBhof an dem ostlichen Flugel Joachims II.

eine groBe Doppeltreppe angelegt, die eine als Rampe zum Hinaufreiten. die

andere mit Stufen. Dies groBartige Treppenhaus war in einem offenen. auf Pfei-

lern ruhenden achteckigen Turm angebracht. Ebenso erbaute man seit 1590 den

nach Norden vorspringenden Fliigel, die jetzige Schloliapotheke, welche, nachdem
1696 Linar gestorben war, unter Niuron vollendet wurde. Wieder wurden im
Jahre 1G04 aus MeiBen Maurer verschrieben. Das obere GeschoB, mit glasierten

Steinen belegt, diente wahrscheinlich als Sommersaal. Gegen Ende der Regie-

rung Johann Georgs wurde dann auch an der Wasserseite der Fliigel mit den

beidenpolygonen Ecktiirmen(b)gebaut, damals das Haus der Herzogingenannt, also

vielleicht fiir die Herzogin Hedwig errichtet. Balfhasar Benzelt aus Dresden

scheint diesen Bau geleitet zu haben. Eine alte Abbildung Vi gibt eine bei Dohme
aufgenonmiene perspektivische Darstellung des Schlosses, die den Hof mit seinen

beiden polygonen Treppentiirmen. der groBen Dojjpeltreppe und den ehemaligen

offenen Arkaden des Erdgeschosses anschauhch macht.

Einiges von der urspriinglichen Gestalt zeigt noch der Apothekenfliigel:

ein schlichter Bau mit verputzten Fliichen, gruppierten Fenstern, deren Rahmen
aus zierlichen Stal)chen und Hohlkehlen zusammengesetzt sind, und mit drei

stattlichen Giebeln von maBig barocker Behandlung. Dieselben Giebel finden

sich dann auch an der Wasserseite. Die Gesimse und Einfassungen sind solid

aus Sandstein hergestellt. Ein hiibscher Erker an der Giebelseite. Doch ist

auch dieser Fliigel der Kaiser -Wilhelm-StraBe zuliebe vor einem Jahrzehnt stark

verkiirzt worden. Die Verbindung des Ai)othekenflugels mit dem Schlosse bewirkt

ein hoher turmartiger Bau mit einfacher Wendeltreppe und mittelalterlich profi-

lierten Fenstern.

In der zwanzigjahrigen unglucklichen Regierung Georg Wilhelms schien

der Bau mit dem ganzen Staate der HohenzoUern unaufhaltsam seinem Ruin

entgegenzugehen. Alles wurde baufiillig und muBte gestiitzt werden, so daB die

Zeitgenossen klagten, ..man miisse sich vor den Fremden schiimen, die dieses

kurfiirstliche ResidenzschloB sahen". Erst der GroBe Kurfiirst wandte dem Bau
durch Memhnrdt wieder seine Sorgfalt zu, der u. a. das auf dem GrundriB mit g
bezeichnete Portal haute, und der erste Konig PreuBens lieB durch Sehliiters

Genius bier das groBartigste FiirstenschloB Deutschlands erstehen. Von dem
alten SchloBbau besteht nur noch ein Teil der dem FluB zugekehrten ostlichen Seite.

Ein Bau aus der SchluBepoche der Renaissance ist in dem Koniglichen
Mars tall in der Breiten StraBe erhalten.-) Er besteht aus zwei urspriinglich

getrennten Teilen, dem 1624 von Hans Georg von Ribbeck erbauten Hause. und

dem nach 16il.3 vom Oberkammerer Hieronymus von Schlick errichteten Bau,

welcher spater in kurfiirstlichen Besitz iiberging.^) Der siidliche, Ribbecksche

1) In Joh. Chr. Miillcr und G. Gottfr. Kiister, Altes luul ncucs Berlin 1737, I. T.

-) P. Engel in Ortwoins D. Renaiss. XIX. Abt.

3) Nicolai a. a. 0. I, 117.
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Teil, ist durcli vier malerische Barockgiebel und ein kleines reiches Portal aus-

gezeichnet. Der nOrdliche hat neuerdings drei iihnliche Giebel erhallen und ist

durch ein barockes Portal ^eschinuckt. Den mittleren Teil der Fassade aber

kriint ein mit groBem Relief ausgefuUter Tempelgiebel, von dem nach dem Brande

von 1665 durch Smids ausgefuhrteu Neubau herriihrend. Diese Hiluser wurden

nach 1659 mit dem Marstall vereinigt und ein voUiger Neubau dafiir errichtet

unter Beibehaltung der alien Giebel und der alten Portale. Von diesen ist

das eine freilich stark knorpelige von hervorragender Tiichtigkeit (Abb. 109).

Andere Bauten dieser Epoche

hat Berlin nicht aut'zuweisen. Von
den zahlreichen SchloBbauten des

Kaspar TheiB in den Marken ist

nurwenig erhalten, und das wenigr

stark umgestaltet. Das JagdschloB

G r u n e w a 1 d bei Berlin ist nach

Anlage und Ausfiihrung hochst

einfach. Mehrere dieser Schlosser

wiederholen denselben ausVenedig

stammenden GrundriB: ein groBer

Mittelsaal, durch die ganze Tiel'e

des Gebaudes gehend, ist zu bei-

den Seiten mit zwei kleineren Salen

verbunden. Es ist die auch am
Rathause zu Augsburg vorkom-

mende Anlage. An der Fassade

ist dann nach nordischer Sitte ein

runder Treppenturm vorgebaut.

Dicke Mauern, Gewolbe, meist in

drei Geschossen, aber ohne jeg-

liche Kunsttbrm. So die Schlosser

von Konigsvvusterhausen und
Lichterfelde bei Neustadt-

Eberswalde, beide angeblich von
einem Venezianer C/i/anmiel/a er-

baut. Ahnlich SchloB (1 rang en
bei Schlawe in Hinterpommern,
das noch mit runden Eckturmen
versehen ist. Von verwandter An-
lage SchloB Letzlingen, rings

von einem Wassergraben umgeben: an den vier Ecken sind Rundtiirme mit be-

gleitenden Treppenturmchen angebracht. Auch sonst ist in der Altmark, der

Priegnitz und der Neumark noch manches kleinere Werk der Renaissance vor-

handen. Es sei hier das reizende kleine SchloBchen Prey ens t ein in der Prieg-

nitz erwahnt, das freilich seiner Architektur nach zu der Mecklenburger Gruppe

der Terrakottenbauten gehiiren wird (Abb. 110 u. 111). Wenn auch mit dem Unter-

schiede, daB hier die Flachen nicht nur, sondern auch die Gesimse aus verputzten

Ziegeln bestehen, wahrend nur die Friese und Pilaster aus prachtig modellierten

gebrannten Tonplalten hergestellt sind; an einzelnen Stellen sind auch schon-

geformte Kandelaber als Stutzen eingefugt. — Es handelt sich tibrigens nicht um
das groBere SchlolS der Familie v. Rohr, einen einfachen Renaissancebau, sondern

um die sogenannte alte Burg, die tief im Park an einer sumpfigen Stelle in Bitumen

und im Grun fast versteckt, wie eine Art Ruckzugsturm in drei Stockwerken mit

Alib. 109 Portal am Obenuarstall-.\mt zu Berlin
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Alil>. lit) Schliir, Freyenstein

(Nayh: Haujit, Backsteinbauton dor Ronaissaiicc)

zwei flachrunden Erkern zur Seite cines Giebels lioch emporragt. An der linken

Ecke nacli hinten ein runder Treppenturm. Die prilchtige Terrakottenarchitektur
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beschrankt sich iibrigens nur auf das DachgeschoB, die Giebel uiul die beiden

Erker. Die Dinamentik der Pilaster und Friese besteht in malerisch-kraftigem

Laubwerk friiberen Gbarakters, mil Figuren vermischt. Das Nahere gebt aus der

Abbildiing hervor. Das Ganze ist aber vom allerhochsten Reize, ein Dornroscben

der Baukunst. — Das Innere enlbiilt immer nur einen Raiim in jedem Geschosse,

Abli. Ill SchloB Freycnstein

(Xacli: Haupt, Backstpinbaiiteu der Renaissance)

niit Kamin zwisoben den beiden Erkern. — Am alten Scblosse zu Kiistrin, jetzt

Kasevne, sind einzelne abnlicbe Teile. Wir batten bier also eine Verbreitung der

spater zu besprecbenden hocbst merkwurdigen Backstein-Renaissance Mecklen-

burgs nacb Osten zu. — Aucb das ScbloB der Muncbbausen zu Leitzkau ist von

Bedeutung. Es ist zwiscben 150G und 95 unter Beniitzung der Bauten des ein-

stigen Klosters erbaut, daher von ziemlicb regelloser Anlage. Drei giebelreiche

Flugel umgeben einen langlicben Hof, dessen ofitene Seite durcb zwei I'lepiien-

turme abgescblossen ist. An die Eingangseite scblieBt sicb ein niedrigeres Tor-

haus mit gequadertem Tor, an der anderen Seite ein weiterer kurzer geknickter

Flugel, den eine vierstockige biibscbe Loggia schmiickt. Deren Formen sind reich

in niederdeutscber Art, mit gemusterten Quadern luul Kartuschornamenten: unten



200 2. Buch Die Bauwerke XIII. Kapitel I»ie Mark Brandeuburg

in drei Geschossen Bogenhallen, oben ionische Saulen mit geradem Gebiilk. Auch

das Treppenhausportal, von ionischen Saulen eingefaBt, dariiber das schone

Alil]. UJ Si'hl.jll I.iitzUau

(Nacli: Fritsch, DciikmiUuv tleutschor Renaissance)

Allianzwappen in feiner Siiulenarchitektur, zeigt inleressant gebildele, docb etwas

kapriziose Formen.') (Abl). 112.)

An der Ecke des Schlosses steht der alle Kirchturm, spater mit einer

welschen Haube bekront.

1) Fassade und Hofausiclit wie Portal bei Fritscli a. a. 0. auf drei Tafelii dargestellt.
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Die Architektur des Bauwerks ist sonsl einfach mit gut gebildeter Profilie-

rung der nieist gekuppelten Fenster; Gesimse und Giel)el in Stein, die Flachen

geputzt.

Abb. 113 Pomnicrscher KuiistsfhranU in Berlin

Von der Kunslliebe der Hohenzollern in der Renaissancezeit zeugt noch

manch schones Stuck in den koniglichen Schlossern und Sammlungen Berlins.

Vor allem jener prachtvolle, groBe vergoldete Silberpokal im Koniglichen Schlosse,

ein Meisterstuck deutscher, und zwar Niirnberger Goldschmiedearbeit, etwa um
1560 ausgefiihrt, als dessen Verfertiger B. Bergau den Niirnberger Meister Hans

Petzohl nachgewiesen hat. Deutsche Arbeit, wenngleich von geringerer Art,

ist auch das Kurschwert des Hauses Brandenburg, dessen vergoldete Silberscheide

ein breites, schweres, durchbrochen gearbeitetes Renaissancelaub zeigt. Ferner
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Al)b. 114 Portal eines Haases zu Tangermiinde

weist das Deichsschwert des Hau-
ses HohenzoUern mit seinen zier-

licheii gravierten Darstellungen auf

einen suddeutschen Meister hin.

Des [lommerschen Kunstschrankes

(Al)b. llo) ist sclion in Band I,

S. 87, gedacht.

Die an der Elbe gelegenen

Stadte dieser Gegend neigen in

der Renaissancezeit stark nach

Sachsen, wie ein hiibsches Portal

aiis Tangermiinde (Abb. 114)

ergeben mag, wahrend die mittel-

alterliche Ziegelarchitektur der

Stadt durchaus murkisch ist. Die

kirchliche Ausstattung freilich ist

der der Ostseelander nahestehend,

wie denn die schone Orgel der

Wtepbanskirche z. B., die wir in

Abb. 32 des 1. Bandes gaben, sich

an die mecklenburgische Art an-

lehnt. Gleiches mu6 man auch

von den verwandten Kircben zu

Stendal, Salzwedel, Garde-
leg en und der groBen Zahl marki-

scher Kircben sagen, deren gotische

Backsteingebiiude ja aucb jenen der

Nordostliinder nalie verwandt sind.

Vierzehntes Kapitel

Die norddeutschen Kiistengebiete

Schon im Mittelalter haben die Lander der norddeutschen Tiefebene ein

gemeinsames Kulturgebiet dargestellt. Es sind die Gegenden jenes energischen,

niichternen, verstandigen und willensstarken Geschlechtes, das schon im 13. Jabr-

hundert den bald so gewaltigen Bund der Ilansa sliftete, der mit den KOnigreichen

des Nordens Krieg fCihrle und die iMacht der groBen llandelsstiidte zu einer iiberall

gefurchteten Weltstellung erbob. Die Kunst dieser Gegenden erreicht, im Einklang

mit den politischen Verhaltnissen, in der Zeit der Gotik ihren HOhepunkt. Ibre

gewaltigen Backsteinkirchen, die noch jetzt wie dunkle Felswiinde iiber die hohen
Giebelhiiuser emporragen, sind in ihrer derben trotzigen Kraft, in ibrem niich-

ternen Ernst ein treues Bild des Biirgertums, das sie aufgetiirmt hat. Schmuck-
los nach auBen, nur etwa in riesigen Turnmiassen ihre Macht veriatend, sind sie

im Innern noch heute angeftillt mit den reichen Kunstschatzen, welche die Vorzeit

zu ihrer Ausstattung geliefert hat: mit Schnitzaltaren, Ghorstiihlen, Kanzeln,

Lettnern und Orgeln, mit Gemalden und Skulpturen, mit kunstvoU gegossenen

Bronzewerken, Kronleuchtern, Taufbecken, Grabplatten, so dal] Gotteshiluser,

wie die grolien Marienkirchen von Danzig und Liibeck, an Reichtum und male-

rischer Pracht des Innern weithin ihresgleichen suchen. Da alle diese Stadte

friih den Protestantismus aniialimen, aber sich meist von der wiisten Bilder-
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stiirmerei frei hielten, so hat eine schone Pietiit jene alten Schatze iiberall sorg-

lich bewahrt. Auch jene Barockschupfuiigen, durch welche in andeien Gegenden

der Altweibersommer des jesuitisch wiederhergestellten Katholizismus aus so

mancher alten Kirche ihre friiheren Kunstwerke verdrilngt hat, konnten sich hier

nur milBig einnisten, so daB der Kindruck bei allem Reichtum und groBer Mannig-

falligkeit ein harmonischer bheb.

Die Renaissance kommt in diesen Gebieten merliwiirdigerweise erst sehr

spilt zum Durchbruch. Lagen sie Italien zii fern? war der nordisch ernsten Weise
die anmutig heitere Kunst verschlossen ? blieb man lieber in treuem Festhalten

bei der gotischen Kunst der Viiter stehenV oder wirkten alle diese Umstande zu-

sammenV Genug, es wird sich hier vor 1550 kaum ein l)edeutsames Werk der

Renaissancekunst autweisen lassen. Uni diese Zeit aljer beginnt auch hier die

neue Kunst einzudringen. Es sind allem Anscheine nach hauptsachlich die durch

regen Handelsverkehr verbundenen Niederlande, die die Renaissance hierher

bringen. Plastische Werke, namentlich Bronzearbeiten, werden um diese Zeit

mehrfach von dort bezogen oder von niederlitndischen Kiinstlern ausgefiihrt. Die

Architektur folgte und ahmte den Niederlanden jenen schon stark gescinveit'ten

und dabei trocken ernsthaften Stil nach, der sich alsbald iiber das ganze Klisten-

gebiet bis nach den fernsten Punkten der Ostseeprovinzen verbreitete. Der Back-

stein wird fiir die Flachen festgehalten, aber fiir alle konstruktiven Telle, Fenster-

und Tiireinfassungen, fiir Gesimse, Pilaster, Giebel und Kronungen wird Haustein

genonmien. So entsteht jene mehr malerisch wirkende Bauweise, die wir schon

oben (I, S. 180 li'. ) kurz charakterisierten, und deren Einwirkung sich in manchen
Gegenden ziemlich tief landeinwarts verfolgen laBt.

Der Mehrzahl nach handelt es sich in diesem Gebiet um stiidtische Bauten,

Rathauser, Gildehallen, Zeug- und Kaufhauser, Stadttore und Bel'estigungen, um
biirgerliche Wohnhauser sodann, die besonders im Inneren den ganzen Reichtum

damaliger Ausstattung empfangen. Ein gewisser EinfluB niederliindischer Sitte gibl

sich in den oft bedeutenden Stockwerkshohen zu erkennen, welche namentlich den

Ratssalen, aber auch im blirgerlichen Wohnhause den Hauptraumen und dem groBen

Flur gegeben werden; dieser gewinnt den Gharakter einer hohen luftigen Halle.

Die fiirstliche Macht spielt in diesen Gegenden nur eine zweite IloUe. Doch

kommt sie im Gehiete der Herzoge von Pommern, mehr noch in den Mecklen-

burgischen Landen, in einigen groCartigen und reich ausgefuhrten Bauten zum
Ausdruck. In den letzteren bildet sich sogar eine besondere Behandlung der

Renaissance aus, die auf kiinstlerischer Durchbildung des Backsteini)aus beruht

und durch prilchtige Terrakottareliefs an Gesimsen, Einfassungen, Friesen, Por-

talen und Fenstern den Fassaden ein vornehm reiches Geprage verleiht.

Wir wenden uns nun zur Betrachtung des Einzelnen.

Danzig

Mit dem auBersten Nordosten beginnen wir, zuerst mit dem einst miich-

tigen Freistaat Danzig, der seine Unabhangigkeit durch die mannigfachsten

Geschicke zu behaupten wuBte und als eine der vier Quartierstiidte der llansa

hohes Ansehen genoB. Durfte doch ein Danziger Biirgermeister einst wagen, dem
Konig von Danemark den Krieg zu erklaren!

Die altesten Zeugen kiinstlerischen Schalfens in Danzig sind die kirchlichen

Gebiiude. Doch reicht keines davon iiber das 14. Jahrhundert hinauf, ja die

hauptsachlichste Tatigkeit auf diesem Gebiete fallt bereits in die lelzten Zeiten

mittelalterlicher Kunstrichtung. Dies waren auch diejenigen, in welchen die Stadt

voU kriil'tigen Selbstgefiihls machtig aufbliihte. Ihre Anfiinge sind in Dunkel
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gehiillt.i) Zwar wird der Name schon im 9. Jahrhundert durch den Biographen

des heiligen Adalbert, des Apostels der heidnischen PreuBen, erwiihnt, allein von

einer festen Stadt konnte damals in diesen Gegenden noch nicht die Rede sein.

Ini 11. .Jahrhundert kam sie unter die Herrschaft der Polen und wurde die Resi-

denz eines Ftirsten von Pomerellen, der als Vasall der polnischen Krone die Burg
von Danzig inne hatte. Diese lag in dem Winkel, den die lladaune bei ihrem

EinfluB in die Mottlau bildet, wo bis heute in dem Nanien der BurgstraBe und
der Rittergasse ihr Andenken fortlebt. An diesen festen Punkt lehnte sich

westwarts der alteste Teil der Stadt, die Altstadt. Hier finden sich noch jetzt

die Katharinen- und Brigittenkirche, weiterhin die Bartholomiius- und die .Jakobi-

kirche, das altstildtische Hathaus, jetzt in ein Kreisgerichtsgebaude umgewandelt,

und endlich in dessen Niihe die Elisabeth- und Karmeliterkirche. Als darauf im
Anfange des 14. Jahrhunderts die Ritter des Deutschen Chdens die Stadt erobert

und sich auf der Burg festgesetzt hatten, veranlaSten die neuen Herrscher im
Jahre 1311 die Grtindung einer neuen Stadt, der sogenannten Rechtstadt, neben

der jedoch die Altstadt zunachst ihre Selbstandigkeit in eigener Verwaltung und
Gerichtsbarkeit behielt. Allmiihlich jedoch schwang sich die Neustadt zu groBerer

Bedeutung empor, wie sie denn auch noch jetzt den glanzenden Mittelpunkt

bildet. Hier erhebt sich der kolossale Bau der Hauptpfarrkirche zu Sankt Marien,

einer der groBeren Kirchen Europas, hier liegen die Johannes-, die Dominikaner-,

die hi. Geistkirche; hier sind die schonsten StraBen mit den prachtvoUsten Hiiusern,

hier ist vor allem der Lange Markt mit dem Artushof und dem imposanten

Rechtstadtischen Rathaus (Abb. 118). Unter der klugen Herrschaft der Ritter ent-

wickelte sich in anderthalb Jahrhunderten hohe Bltite der Stadt, die durch ihre

Lage in fruchtreicher iippiger Gegend und besonders in der Niihe der Weichsel,

mit der sie durch die selbst fiir groBere Schiffe fahrbare Mottlau in unmittelbarer

Verbindung steht, sich bald zum wichtigen Handelsemporium, zu einem der vier

Vororte der Hansa und zur Kornkammer des Nordens aufschwang. Nachdem
sie im Jahre 1554, zu gesteigertem Selbstgefuhl erstarkt, die driickende Herrschaft

des Ordens abgeschtittelt hatte. kehrte sie unter die Oberhoheit der polnischen

Krone zuriick, jedoch mit so bedeutenden Sonderrechten, daB sie tatsiichlich

einen kleinen miichtigen Freistaat bildete. In die Zeit vorher fallen wiederum

bedeutende Bauunternehmungen. uamentlich der l^mbau und die Erweiterung der

Marienkirche zu ihren jetzigen grandiosen Dimensionen. DaB auch in den folgenden

Jahriiunderten diese Bliite noch im Zunehmen begriffen gewesen, erkennt man
an der prachtvoUen Ausschmiickung und Vollendung der offentlichen stiidtischen

Gebilude und der Kirchen. Im 17. Jahrhundert scheint die Bevolkerung der Stadt

bis auf HUOOO Einwohner gestiegen zu sein, eine HOhe, welche sie erst seit kurzem

wieder erreicht und iiherschritten hat.

Diesem Entwickelungsgange entsprechend hat sich auch die Erscheinung

ihrer Denkmaler gestaltet.-) Mit der Anlage der Rechtstadt im 14. Jahrhundert

begann wohl erst eine bedeutendere Entfaltung des Kirchenbaus: mit zunehmender

Be\ulkerung muBte durch Neubau und VergruBerung der Kuri)er der kirchlichen

Gebiiude veriindert werden, bis endlich den nachfolgenden Geschlechtern nur noch

ubrig blieb, durch kostbare Ausriistung und Verzierung auch ihrem frommen Eifer

1) Vgl. iiber das Geschichtliche G. Los chin, Gesch. Daiizigs, 2 Bde.
2

1 t'ber keine deutsche Stadt besitzen wir ein auch niir anniihernd so schones und be-

deutendes Work wie iiber Danzig in den Radierungen von Prof. Sehu 1 tz. Dazu kommen neuer-

dings zahlreiclie photograiibische Aufnahmen der Herren Ballerstadt nnd Radtkc in Danzig.

Endlicli ist die XXXVIIl. .\bt. vun Urtweins D. Renaiss., bearbeitet von E. Kliugenberg, Danzig

gewidmet. Von iilteren Werken steht R. Curicke, Der Stadt Dantzigk historische Beschreibung,

1H86, in erster Reihe. Neuerdings ist ein treffliches Werk von G. Cuny, Danzigs ICunst und
Kultur Itu Hi. und 17. .Talirh., Frankfurt 1910, hinzugokommen.
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zu geniigen. Es ist nun bezeichnend, wie die Kircheii in ibrer Gesamtbaltung

merkwijrdig von dem kilnstleriscben Cbarakter der Profan- und Privatarchitektur

abweichen. Wiihrend diese tiberwiegend eine uppige Renaissance zeigt, erheben

sich jene in ernsten schweren Massen ihres gotischen Backsteinbaus, uiid selbst

das Material bildet einen Unterschied, da die Privathauser gruiUenteils oder ganz

aus Hausteinen, und nur einige groCere uffentliche Gebande aus einer Mischung
dieses Materials mit dem Backstein aufgefiihrt sind. Dagegen hat spatere Ge-

schmacksrichtung sich nicht blofi an den mannigfaltigen Gegenstanden der inneren

Ausriistung schadlos gehalten, sondern konsequenterweise fast jeden der zahl-

reichen Kirchtiirme der Stadt mit einer nialerisch pbantastischen Haube bekront.

Abb. llo Beisclilag-inlciiiilrr aiis Haiizi^-

Betritt man zum erstenmal die StraBen Danzigs, so ist man iiberrascht von

der hohen malerischen Schonheit der Stadtanlage, der seltenen Grofiartigkeit, der

iippigen Pracht, die sich iiberall kundgibt. Vor allem bestimmend fiir den Ein-

druck der Stadt sind immer noch die sogenannten ,,Beischlage", obwohl sie seit

einiger Zeit dem modernen Verkebrsl)edurfnis leider immer mehr zum Opfer fallen.

Nur wer diese noch in ganzer VoUstandigkeit geseben, weiB, was das alte Danzig
gewesen. Diese ..Beischlage" sind fiir die StraBen Danzigs das eigentlich Charak-

teristische. Auch in andern alten Stadten finden sie sich, aber nirgends so groB-

artig angelegt, nirgends so stattlich architektonisch ausgepriigt, nirgends (wenigstens

bis vor kurzemi in so groBer Zabl erhalten wie hier. Sie wurden in den meisten

mittelalterlichen Stadten durch die Beschaffenheit der Hauser und die Sitte der

Burger hervorgerufen. In jener Zeit waren die Wohnungen selbst des reicberen

Privatmannes eng, niedrig, beschrankt. Es gait, auf moglicbst kleinem, fest um-
giirtetem Bezirk eine moglicbst groBe Menge zu Schutz und Trutz Verbundener

zusammenzudrangen. Der enge Hausraum wurde daher fast ganzlich von den

fiir die geschiiftliche Tatigkeit des Besitzers notwendigen Lokalitaten in Anspruch
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genommen. Aber am Abend, nacli vollbrachteni Tagewerke, wollte man gem
einen freieren Platz ziir Veifiigung hal)en, auf dem die Familie in traulicliem Bei-

sammensein sich von der Arbeit erholen konnte. Aus diesem Bediirthis entstanden
breite, mit Stufen liber die StraBe sicb erhebende, die ganze Front des Hauses
begleitende Vurplatze, die man mit steinernen Balustraden und eisernen messing-

verzierten Gelandern (Abb. 115) umgrenzte und mit Banken ausstattete. Diese

Vorbaiiten nennt man „Beiscblage". Seit geraumer Zeit hat allerdings das

Familienleben sich von den Beischlagen ins Innere der Hauser zuriickgezogen.

Der Burger des neunzehnten .laln'hunderts schon war nicht mehr so in den
Festungsgurtel seiner Stadt geschlossen, wie seine Vorfahren bis ins aclitzehnte

es waren, konnte hinaus vor die Tore, um freie Luft zu geniefien. Er lernte

daher die Beischlage enthehren, zumal da heutzutage das offentHch gemeinsame
Leben, das ehedem die Burger einer Stadt sozusagen zu einer einzigen Familie

verband, sich so ganz geandert hat.

Was in Danzig vorzugsweise fesselt, sind nicht sowohl die kiixhlichen

Denkmiiler, obschon auch defen einige beachtenswerte sich finden, als die bau-

liche Gcsamtanlage der Stadt und die Art, wie stiidtische Macht und biirgerlicher

Reichtum sicli liier arcliitektonisch verkorpert haben. Leicht erkennt man in der

Mitte der verschiedenen Jiingeren Zusiitze die Bestandteile der eigentlichen alten

Stadt heraus. Sie sclilieBt sich an die Mottlau, welche die natilrliche Grenze
nach Osten bildete, wahrend nurdlich die in jene sich ergieBende Radaune den
AbschluB gab. Hier liegt die Altstadt, bier die alte Rechtstadt mit ihrem Rat-

hause, dem Artushof und den meisten Kirchen. Noch ist etwas von der Stadt-

mauer mit malerischen mittelalterlichen Toren und Tiirmen der Mottlau entlang

erhalten, eine Stadt in der Stadt umzirkend; dem zuniichst sclilieBt sich die durch
einen andern Arm des Flusses begrenzte Speicherinsel an, mit ihren langen Reihen
hoher backsteinerner Lagerhiiuser einen nicht minder eigentiimlichen Gharakter

aufweisend. Dann erst folgen die neuen, fiir uns nicht in Frage kommenden
Stadtteile, Laiiggarten und Niederstadt.

In der Altstadt laufen alle HauptstraBen so ziemlich von Osten nach Westen
bis zum FluB hinab. Unter ihnen dominiert durch stattliche breite Anlage und
hervorragende Bauwerke die Lange Gasse, die sich am Rathause plotzlich zum
Langen Markt erweitert. Sie beginnt landwiirts mit dem Hohen Tor und offnet sich

gegen das Wasser mit dem (Triinen Tor. Der Blick von letzterem gegen das Rat-

haus bin, das mit seineu gewalligen Mauermassen wie eine trotzige Wehr vorspringt

und den Markt abschlieBt, gehort zu den schonsten und stolzesten Architektur-

bildern (Abb. 118). Die hohen reich verzierten Giebelhauser, die bei den sanft

geschlangelten Windungen der StraBe dem Auge das Bild mannigfacher Ver-

schiebungen darbieten, geben dem StraBenantlitz seine kraftvolle Eigenart. Merk-

wurdig ist, daB manche HauptstraBen noch eine parallel mit ihnen laufende Hinter-

gasse haben, fiir die Wagen zum Ant'ahren bestimmt. Diese Einrichtung wurde
durch die ortliche so hochst eigentiimliche Anlage der Hiluser herbeigefiihrt. Da
ja die ganze Vorderseite des Hauses durch den Beischlag eingenommen wird, so

bleibt dort kein Platz fur eine Anfahrt iibrig. Von diesem aus (A in Ablj. 116)

betritt man sofort durch die llaustiir den Flur B, der hoch und breit angelegt

ist und nur bisweilen an der einen Seite ein niedriges Zimmer, Kontorstube des

Besitzers, hat. Diesen hellen geriiumigen Flur hat man sich als den Mittelpunkt

zu denken, in dem ehemals die Fiiden des ganzen vielfaltigen Lebens des Hauses
zusammenliefen. Hier war das Zentruni der gemeinsamen Tiitigkeit. Von hier

fiihrto eine milclitige Treppe von Eichenholz in die oberen Stockwerke : von hier

erstreckte sich iulufig ein Korridor nach den Hintergebiiuden und Hofraumen: von

hier gelangte man auch in das saalartige, nach dem Hole D gelegene Zimmer G,
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welches iiberall mit VorIiel)e ausgesclimiickt, erscheint und offenljar die Familie

an Sonntasen und sonst wohl bei festlichen Gelegenheilen zu abgeschlossener

Gemeinsamkeit beim frohen Mahle vereinigte. Diese Ilauptanoidnung findet sieh

in den nieisten liiiusern, soweit sie den alterlumlichen Zuscbnitt noch bewaliren,

durchweg festgehalten. Dabei haben sie nach mittelalteilicher Art in der Regel

nur eine Breite von drei Fenstern, wiihrend sie eine enornie Tiefe besilzen. In-

folge dieser Anlage sind allerdings Licht und Luft, wo man nicht neuerdings

Al)hilfe getroffen hat, ein wenig karg zugemessen. Ein geriiuniiges Hinterhaus E,

das die Verbindung mit jener hinteren, der Hauplstralte jiarallel laufenden Gasse

vermittelt, bildet den Abschkifi des Ganzen.

Mit Ausnahrae einiger unbedeutender gotischer Giebelhiluser

von Backsteinen, die sich in den engen Gassen l)ei der Marien-

kirche und an der alten Stadtmauer noch erhalten haben, gehoren

die Danziger Hiiuser einer spateren Epoche an, wo Reichtum und

Wohlieben sich auch in der inneren Ausstattung der liiluine gel-

tend machte und dem prunkvoUen AuBeren ein niclit minder

schmuckes Inneres entsprach. Die Renaissance hat ihre ganze

FornienfuUe hergeben mussen, um Fassaden wie Innenraumen

moglichst groBen Glanz zu verleihen. Dabei ist beachtenswert,

dafi die Danziger Hauser, eine Folge niederlandischer Eintliisse und

Vorbilder, erstaunliche Stockwerkhohen haben, wie sie selten in

Deutschland vorkommen, was offenbar mit dem Steinbau zu-

sammenhangt, recht im Gegensatze zu den niedrigen Geschossen

im siidlichen und mittleren Deutschland, die bis auf den heutigen

Tag die Einwirkung des Fachwerkbaues bezeugen. Aber aus der

seltsamen Verbindung, welche die Formen der antiken Kunsl mit

den mittelalterlichen Verhaltnissen des Grundrisses und Autbaues

sclilieBen muBten, ist auch hier ein merkwiirdiger Mischstil her-

vorgegangen. Doch wirken die Fassaden, schon malerisch belrach-

tet, hochsl bedeutend, wozu die reiche Fillle des Ornaments und

die Gediegenheit des Materials — trefflicher Haustein iiberwiegt

weitaus, ja selbst Marmor scheint vorzukommenM — das ihrige

beitragen. So finden sich an einem Hause der Langgasse Nr. 38,

das mit 1567 bezeichnet ist, Triglj'phent'riese mit Scliilden und

Tierkopfen, darunter Maskenkonsolen und reizende Arabesken;

oben geschweifter Giebel mit groBen Reliefmedaillons. Meistens

werden die ( )rdnungen der antiken Baukunst in kriiftigen Pilaster-

steUungen den schmalen, aber hohen Fronten vorgeselzt; oft auch

erhalt dann das Ganze als AbschluB ein Dockengelander mit Statuen zur Ver-

deckung des abgewalmten Giebels. So in dem reichbehandelten Steffensschen

Hause der Langgasse, das wir unter Abb. 117 beifugen, und das ohne Zweifel

das Werk eines spaten hollandischen Archilekten von der I'.ichtung J. van Gampens

ist, vielleicht des Ahrahmn ran den Block; die Bildhauerarbeiten stammen von

Hans Voii/t, 1616—18, und erinnern stark an die Art der (Juellinus. Es geniigt

hier, auf die genannten Publikationen zu verweisen, die zahlreiche schone Bei-

spiele dieser prachtigen Hauser in Abbildung bringen.

Gelegentlich fiihrte die Verbindung der antiken Formen mit den mittel-

alterlichen selbst in der Konstruktion zu seltsamem Forraenspiel. So ist in einem

andern Hause der Langgasse, einer Buchhandlung gehorig, der vordere Raum

1) Die im I. Band gelegentlich der Danziger Banteii mitgeteilte tiberlieferung, daB selbst

ausVenedig Marmoi-fassaden bezo^en worden seien, ist wohl dahiii auszulegeu, daB der Import

niederlandischer Arbeiten aus belgiscliem Marmor gemeiut sein wird.

Abii. hi;

GrunilriLi cincs

Privathauscs zu
Daiizii^
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eine groBe Halle, deren

reiche SterngewiUbe

auf toskanischen Sau-

len ruhen. Diese Ge-

wolbe sind aber ohne

Rippen aufgetiihrtuml

diirften in konstruk-

tiver Hinsicht nur die

Bedeutung von Ton-

nengewolben haben.

Der nach dem Hofe

liegende Saal ist da-

gegen flach gedeckt,

die Decke prachtig in

Holz geschnitzt, mit

zierlich ausgebildeten

Zapfen und i'arbig ein-

gelegten Figiirchen.

In einem schonen

Hause derselben Ge-

gend sieht man einen

Saal mit nicht minder

trefflicb geschnitzter

Holzdecke; ibre Ein-

teilung steht in gliick-

lichem Verbaltnis zur

GrOBe des Raumes

:

ibre Felder sind mit

gemalten Darstellun-

gen geschmiickt.^) Zu
bemerken ist noch, daB

das Innere in Flur-

und Treppenhausern

nach niederdeutscher

Art oft ganz mit farbi-

gen, glasierten Fliesen

bekleidet war. Ein

schones Beispiel dieser

Art bietet das Haus
Langgasse Nr. 18.

Fragen wir nun,

wann und auf welcben

Wegen die Renais-

sance nach Danzig ge-

kommen, so kann kein

Zweifel sein, daB hier-

her, wie in alle nord-

deutschen Kiistenliin-

der, der neue Stil zu-

meist durch Vermittlung niederlandischer Baumeister ubertragen wurde. Und zwar

1) Die DarstPllungen von Prof. Schultz, a. a. 0. 1, 8. II, 12 und a. ergeben Torziigliclip Bilder

dieser praclitvoUeu Inneuriiume.

Abb. 117 Stoffcnssclies Haus zu Danzig
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vollzieht sich diese Einbiirgerimg:, soweit die Denkmaler ein Frleil znlassen, erst

nach 1550; wolier as denn kommt, daC die graziiisen Formen der Friihrenaissance

meistens vermiBt werden, und an ihre Stella die teils schon zum Barockan nei-

genilen, teils slreng klassizistischen Formen im Sinne Palladios treten. Fines der

friihesten Monumentalwerke, von 1555 datierl, ist das siidliclie Portal, walches

den Zugang zur Marienkirch e von der Slralie bildet. Der gotische Bogen wird

auBen und innen von Halbsilulen eingeralimt, welcha noch den Charakter einer

spialenden Friihrenaissance tragen. Ein ungegliedertes Gebalk bildet den Ab-
schlul); dariiber erhebt sich ein durchbrochaner Aufsatz im Spitzbogen, von fiinf

verkriippelten kannelierten I'feilerchen gestiitzt. Das Ganza in seiner seltsamen

Komposition diirfte eher die Arbeit eines einheimischen, aut' eigene Faust sich

in Renaissance versuchenden Werkmeisters, als eines in dieser Formenwelt schon

sattelfesten Niederlanders sein.

Bald darauf beginnt nun auch der nana Stil sich an den Wohnhausern
auszubreiten. Das illteste Beispial, das mir aufgefallan, ist ein Giebal vom Jahre

1557 in der Jopengasse Nr. 46. Einfache Rahmenpilaster gliedern die Flachen.

gakeri)te Voluten mit zierlichen Laubornamenten, noch im Charakter der Friih-

renaissance, bilden die Abschliissa. Im obersten Felde sieht man ain Wappan,
in einem von kannelierten ionischen Pilastarn eingefafiten Felde. Das Ganze noch
sparsam und bescheiden.

Vor allem amlern sei hier aber das schon oben genannte englische Haus'),

ainas dar stolzesten Bauwerka des alien Danzig, kurz besprochen, das Werk des

Meisters Hans Kramer, friiheren Stadtbaumeisters in Dresden, dar hier die ober-

dautscha Renaissance einbiirgerle und sail 1565 bis zu seinem Tode 1577 eine Reihe

hochst statllicher Privatbauten ausfiihrte. Das genannte ftinfstockige niachtige

Gebaude, mil riesigen Giejjeln nach alien Seiten und Turm aut" der Kreuzung,
zeigt eine durch Doppelpilasler eingeleille Front mil je zwei Fenslern in jedem
der drei Felder und slarken durchlaufenden Gebalken bis in den Giebal hinein;

diaser hat dann Hermen stall der Pilaster und reichen Schnecken- und Ornament-
schmuck an der Kante, zulatzt einen antiken Dreieckgiebel als AbschluB. In

der Mitte des Erdgeschosses treten noch freie Siiulen vor die Pilaster, die Portal-

bogen einrahmend. Die Plaslik des Bauwerks ist sehr stark, der Detailausdruck

vol! und wohldurchgebildet; liier noch kaum ein EinfluB der Niederlande sptir-

bar. — Vom salben Meister dann aber ferner, noch einfach, der Giebel von
Nr. 79 der hi. Geislgasse vom .lahre 1568, doch schon auf plastische Balebung aus-

gahend, mil derber behandalten Schnecken und prachtigen Lowenkopfen. Edel

durchgebiltlet sodann Nr. 35 der Langgasse vom Jahre 1569°), das „Lowenschlo6",
wo vier kannelierle sehr schlanke Pilaslerordnungen die enorm hohan Stock-

werke gliedern, und prachtige Friese mit Masken u. dgl. die Teilung bilden. Der
abschlieBende antikisiarende Giebel schon barock ausgefiilll, abar charaklervoll.

Von einem Nachfolger Kramers Langgasse Nr. 28, mit elegant kannelierten Pila-

stern, die Friese jedoch reich, fast iiberladen. Ein groBer Aufwand von Plaslik

ist dann an Nr. 37 der Langgasse vom .lahre 1563 gemacht^), wo ziemlich

schwache Pilaster mit reichen, aber flauen Ornament en die Gliederung bewirken,

unler den Fenslern sodann Reliefs mit liagenden Gestallen von Wissenschaflan,

Tugenden u. dgl. von ziamlich geringer Ausfiihrung, im obersten Felde ein Brust-

bild Gottvalers. Hier ist bereils niederliindischer EinfluB unverkennbar. Noch
enlschiedener trill dieser an der mil 1572 bezeichnelen Fassade der Brotbanken-

gasse Nr. 1 *) hervor, welche ziemlich Irocken, mil facettierlen Ouadern und
Bandern geschmuckt ist. AUe spateren Fassaden zeigen dann dan durch die

1) Cuny, a. a. 0. Abb. 8, 9, 10. 3) Cuny, a. a. 0. Abb. 14.

3) Cuny, a. a. 0. Abb. 14. J) Cuny, Abb. 16.

Liibko-Haupt, Reiiaissaiico iu Dcutschlaiul II 3. Autl. 14:
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groBen offentlichen Bauten hier herrschend gewordenen Stil der hoUandischen

Renaissance.

Es kommt die Zeit, da eine groBe Zahl niederlandischer Baukiinstler sicli

hier niederlaBt und eine groBe Zahl von Meisterwerlien, vor allem offentlichen

Zweckes, schafft. Aber nicht minder groB ist dann der EinfluB dieser auf den

Privatbau. Gerard und Frederik Hendrikszon, Vrooni (From), Wilh. und Abr.

van den Block, die beiden Wilh. Barlh, der groBe Antoni van Obbergen, ja selbst

eine Beruhmtheit wie Hans Vredeman de Vries und so manche andere widmen
der stolzen Stadt ihre Krafte und bestimmen von da an natiirlich auch die Rich-

tung ihrer Kunst. Dem Meister Antoni insbesondere sind zahlreiche Hiiuser zu-

zuschreiben, von denen ich auBer Pfefferstadt 47 'i die Predigerhiiuser von Sankt

Katharinen mit ihrem dreifachen Giebel-), vor allem das unerhort malerische riesig

hohe Gebaude der naturforschenden Gesellschaft am Hafen, sechsstockig mit

Giebeln, Erkern, Turm und geschweiftem Kupferdach, prachtvoll am Hafen ge-

legen und diesen lieherrschend, nennen mufi.') (1597— 99.) So zieht sich die

uniibersehbare Schar dieser Bauten bis ins 17. Jahrhundert, langsam mehr und
mehr den strengeren Nachwirkungen der Schule des van Campen und des Amster-

damer Rathauses Platz machend. Der letzte dieser Meister, Andreas Schliiter

d. A.''), leitet uns dann langsam in die neuere Zeit und die Richtung seines be-

ruhmten gleichnamigen Sohnes. — Beachtenswerte Denkmiiler besitzt die Marien-
kirche. Zunachst in den Gemalden des Hochaltars die friihesten Spuren der

Renaissance, 151G von dem Augsburger Meister Michael (Schiatr:'^) ausgefiihrt.

Merkwiirdig genug, sind die inneren Kanten der Fliigel mit grau in grau gemalten

Heiligenfiguren geschmlickt, welche in Hotter Lebendigkeit Holbeinschen Stil

so weit nach Norden verpflanzen. Noch deutlicher erkennt man diese neue

Kunstweise an den farbig gemalten Szenen der Innenseite der Fliigel, durch

Renaissance-Kandelaber mit reizend erfundenen, doch schlecht gezeichneten,

spielenden Putten dekoriert. DaB man sich lange noch fiir wichtigere Kunst-

leistungen an fremde Kiinstler wenden muBte, beweist das priichtige bronzene

Taufgitter, welches 1551—55 in Utrecht gegossen wurde. Elegante korinthische

Saulen mil gegiirtetem Schaft und mannigfachen Ornamenten am unteren Teil

tragen ein Gebalk mit einem Meereswellenfries, dessen groBe, etwas schwere Form
fast an die Strenge des Empire gemahnt. Die eiserne Gittertur und ebenso das

bronzene Taufbecken, dieses gleichfalls in Utrecht gefertigt, sind tiichtige Arbei-

ten. Nicht viel spater kann der untere Teil des Orgelgehauses entstanden sein,

dessen priichtig geschnitzte Zapfen denen im Rathause vorangehen. Eines der

schonsten Eisengitter der Zeit ist das die .rakobskajielle ab^^chlieBende, reich und
stilvoU in seinen Rankenverschlingungen und den trefflich gezeichneten Blumen.

Von Epitaphien fiillt das eines Michael Lois vom Jahre 1561 als eine gute Arbeit

in feinen Goldornamenten auf dunklem Grunde auf, an den Seiten zeigen die

Dekorationen das spilter so beliebte Lederornament.

Von 1G20 ist das bedeutende Freigrab von Simon und Juditha Bahr, wohl

von Ahnihiiiii van den Block, dem Sohn des Schopfers des Hohen Tors, eine Art

Tumba, an den vier Ecken durch toskanische Saulen getragen; die tiestalten der

Bestatteten knien oben zwischen Obelisken an den Ecken, ihr Wappen steht in

der Milte; von Engeln gehaltene groBe Inschrifttafeln an den Langseiten, ringsum

ein priichtiges Gitter.''j

Von dem prachtvollen, freilich schon sehr barocken Ghorgestiihl der Franzis-

kanerkirche gab Abb. 31 bereits eine Anschauung: eine iiberiippige Ausstattung

1) Cuny, a. a. O. Abb. 21. 4) Kiiheres bei Cnny, S. 93 ff.

2) Cuuy, Abb. 23. 6) Bei Cuny, a. a. 0. Abb. 42.

3) Cuny, Abb. 21.
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mil Gestiilil, i irgel und zugehoriger Empore derselben Art aus der Mitte des

17. JalirliunJerts besitzt auch die Johanniskirche.

In der K

a

tliarin enk irche ist das Taufbecken von einein etwa um 1580

ausgefiihrten reichen und schon etwas barocken Holzbau umgeben, der mil

bunten Intarsien von Blumen und Figuren geschmiickt ist. Aulien sind die Felder

durch Herman geteilt; deren oberen AbscbluB bildet eine durchbrochene Galerie

mit kannelierten dorischen Saulchen : das Ganze eine gediegene Arbeit. Man
liest daran: Baptisterium hie exstructum est a Gregorio Schmolian. Als Meister

nennt sich niit Hinzufiigung seines Monogrammes Ma//iei(s Gletc/er. Starker barock

sind die beiden Orgeln und die Briistungen der Emporen, samtlich flott und reich

gearbeitet und bemalt.

Zu den friihesten Denkmalen der Renaissance in Danzig gehort vor allem

die prachtvolle Ausstattung des Artushofes. Auch hierzu muBte man zum
Teil auswartige Ktinstler kommen lassen. Dieser groBartige Bau, der Versamm-
lungsort der Kaufleute (..Junkerliof") zu geschafthchen und festlichen Vereinigungen,

ist ein machtiges gotisches Werk, dessen Saal mit den herrlichen Sterngewolben

auf vier schlanken Granitsaulen wohl der schrmste derartige Raum ist, welchen

das Mittelalter in Deutschland liervorgebracht hat. Seit 1531 schuf Meister

Heinric/i Hohiijifel aus KOln das prachtvolle Gestiihl samt der Holzbekleidung

der Wiinde. Diese wird durch feine gegiirtete Saulchen gegliedert, deren Kapitelle

aufs mannigfachste mit Figiirlichem aller Art, Masken u. dgl. belebt sind. Noch
geistreicher sind die Umfassungen der die Tiifelung nach oben abschlieBenden

Bogenfelder behandelt: durchbrochen gearbeitete Friese von Ranken, mit Emble-

men und kleinen Figurchen reich geschmiickt. von groBter Frische, Lebendigkeit

und Feinheit, zum Kostlichsten gehorend, was unsere Renaissance in dieser Art

aufzuweisen hat. Ebenso vorziiglich sind die reizenden Bronzekopfchen, die man
an dem Friese verteilt sieht. Aus derselben Zeit stammt die holzerne Einfassung

der Reinholdstatue, 1531 von Luurentius Adrian geschnitzt. Es ist hezeichnend

fiir die weitverzweigten Verbindungen der machtigen Handelsstadt, daB sie tiberall-

her, aus Koln, Augsburg, den Niederlanden die Kiinstler fur ihre Arbeiten zu

gewinnen wuBte. Endlich gehort zu dieser Prachtausstattung, welche den herr-

lichen Raum zu einem der malerisch reizvollsten macht, der kolossale nicht

weniger als 38 FuB hohe Ofen von gebranntem Ton, mit Brustbildern und andern

farbigen Reliefs geschmiickt, durchaus noch im Stil der besten Renaissancezeit.

In diesem Saale hat die Ausstattung um 15y5 durch den beruhmten Joh.

Vredeman de Tries aus Leeuwarden noch einige Ergiinzungen erfahren; vor

allem aber hat dieser iiber der Ratsbank das groBe Gemalde, Orpheus und die

Macht seiner Musik darstellend, geschaflen; sein bestes gemaltes Werk, auch
architektonisch hochst bedeutsam, da die Handlung in einer groBen und prach-

tigen Siiulenhalle mit Kuppel vor sich geht. 1602 schuf dazu der treffliche

Antonius Mijiler das Gegenstiick: Triumph der sittlichen Weltordnung. Als letzte

Einwirkung der Renaissance auf das beriihmte Haus haben wir dann die Umge-
staltung der Fassade nach dem Langenmaikt anzusehen, deren Giebel Ahraliam

ran den llloc/r \iiUi— 17 abwalmte und mit einer prachtigen Architektur schmiickte,

mit vorgesetzten starken Pilastern, Fenstern und Figurennischen, als Kronung eine

Balustrade tragend. Die groBen .Spitzbogenfenster der Halle lieB er bestehen,

doch bekleidete er die Flachen mit Uuadern, setzte zwischen die Fenster Figuren

auf Konsolen und vor die Mitte das bekannte prachtige Portal im Kleeblattbogen

zwischen Nischen.

Unter den stadtischen Profanbauten tritt das Rechtstadtische Rat-
haus vor allem bedeatsam hervor (Abb. 118).') Seinem Hauptkorper nach stammt

1) Vgl. Hoburg. Gesch. des Rath, der Rechtstadt D. 1857.
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es noch aus gotischer Zeit, aus der Epoche, wo die junge Rechtstadt in machtigem
Emporbliihen des Handels und Wohlstaiules ihrem hochsten Glanze entgegen-

ging.') (Iharakteristisch ist nun an diesem Bau, daB er zum Teil aus (juadern

aufgefuhrt ist, da doch siimtliclie Kirchen und Privathiiuser der miltelalterlichen

Epoche Backsteinbauten sind. Spiiterhin scheint sogar der gelirannte Stein fast

das ausschlielMiche Material fiir kirchliche Bauten zu werden, wahrend an den

Biirgerhausern und den stattlichen Profangebauden der Renaissancezeit man sich

iiberwiegend dem Hausteine zuwandte, oder aus ihm wenigstens die wiclitigsten

architektonischen Teile, Gesimse, Einfassungen und Ornamente bildete. Das Rat-

haus hat durch die altergeschwilrzten (Juadern, durch das trotzige Vorspringen

in die StraBenlinie, durch den horizontalen AbschhiB der kompakten Massen etwas

Imponierendes, einen stolzen Ausdruck von Macht und Herrschaft erhalten. GroBe
viereckige Fenster, durch steinerne Stabe geteilt, durchbrechen die Flachen, dar-

iiber gliedern sie nach der Marktseite vier hohe spitzbogige Blenden, die die

kleinen Doppelfenster einschlielien. An den Ecken achteckige Treppentiirmchen.

Diese Teile sind in Backsteinbau ausgefuhrt. Auch der Turm ist in seinen

massiven Teilen noch gotisch, 1465 aufgefuhrt, Ziegelbau, mit Achtecktiirmchen

an den Ecken und spitzbogigen Blenden. Nur die schlanke, zierliche Spitze gilt

als eine Arbeit aus den Jahren l.")59—61.-) Diese Spitze ist die feinste Bliite

jener lippigen, schnorkelhaften, schon ins Barocke auslaufenden Spatrenaissance,

ein Wunder in ihrer Art. Der Barockstil scheint hier einen Wettkampf mit der

luftig aufstrebenden Gotik versucbt zu haben, so leicht, elegant und zierlich in

der Verjiingung, so mannigfaltig und reich in ihrem UmriB steigt diese Spitze

in die Luft. AUerdings von dem sirengen geometrischen Formalismus, dem
organischen Aufwachsen einer gotischen Turmpyraniide ist nicht die Rede; aber

um so beraerkenswerter, ja in malerischer Hinsicht den gotischen Turniaufbauten

weit iiberlegen, aber auch als kunstlerische Komposition und an Ertindungskraft

viel hoher stehend, ist dies wundervolle Spiel im schonsten Wechsel gerader,

runder und geschweifter Formen, die an sich lustigem Aufstreben fremd, in

genialer Weise gerade zu solcher Wirkung benutzt sind. Die ganze Spitze ist

vergoldet und mit einer ebenfalls vergoldeten geharnischten Figur bekront, so

daB im hellen Sonnenschein der Eindruck noch glanzender, ja geradezu atherisch

wird, da alle festen Formen und Linien verschwimmen, und nur ein durchsichtig

zartes, phantasievolles, ja marchenhaft duftiges Gebilde obne festen Korper iibrig-

zubleiben scheint. Die vier Ecktiirmchen und die zahlreichen StrebebOgen und
Pfeiler, Spitzen und Kugeln verstiirken diesen Eindruck auf das schonste durch

viJlliges Auflosen des Korperumrisses. In dieser Wirkung dtirfte kein gleich

vollendetes Bauwerk in Deutschland, ja Europa zu finden sein. Die Kronung
der obersten Plattform des Rathauses mit einer reichdurchbrochenen, steinernen

Ornamentgalerie, sowie der AbschluB der vorderen Treppentiirmchen durch an-

mutige, offene Achtecktempel mit zierlicben Spitzen vollendet den wundervollen

Eindruck, der erst dadurch zur hochsten Wirkung gelangi, daB das Rathaus am
Ende des Langenmarktes quer vorspringend die StraBenecke prachtvoU tlankiert,

vor allem aber den ganzen Langenmarkt beherrscht. Ein Stadtebild in Deutsch-

land fast ohnegleichen. Nicht zu vergessen ist dabei der nur durch zwei Ilauser

getrennte Artushof mit seiner machtvoU-prachtigen Front und vor ihm der schone

Ne p tu nbrunn en (Abb. 119i, der eljenfalls AIji-h/kiiii ran den /Hoc/,- zum Schopfer

haben wird. Ein prachtiges Werk aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts, ganz
im Stil der Augsburger Brunnen, mit einer Bronzestatue des dreizackschwingen-

1) Vgl. den GrundrifS bi'i Klingeiiberg a. a. 0. Taf. 3, die vordere Aiisicht ebenda Taf. 1 u. 2.

") Xach Cuiiy diirfte der heutige reizvoUe Aufhau abei- noch jiingor inul nm 1(330 durcli

den Stadtzimmermeister Jakob van ihn Block ausgeflihrt sein.
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Al)lj. lis Rechtstailt ISC lies Knlluuis za Daiizia

den \eptun bekront, iiber reicher Saule mil Becken aus vielfach gesclnveit'tem

Steinbassin mit Sphinxeii aufsteigend und von einem schonen Eisengitter iiiit

prachlvollen Turen umgeben. — Zu der glanzvollen Wirkung des Rathauses Iragt

audi das sebr schijne Eckhaus noch bei. das ibm gegeniilier den Eingang zur

LangenstraBe llankiert, nicbt viel nach der Mille des IG. Jalirhunderts entstanden.

Ein hocbst vornehmer Bau, oifenbar eines franzosischen Arcbitekten, im echte-
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sten Stil Henri II., den in drei Geschossen strenge dorische Pilasterordnungen

niit Triglyphengebalk gliedern, auf dem Dacha einfach klare Zwerchgiebel, deren

System sich an dem Haujitgiebel gegenuber dem Rathause in der Mehrzahl

wiederholt. Dies sehr feine Bauwerk hat bisher kaum Beachtung gefunden, wohl

weil seine strenge und bescheidene Architektur gegenuber der sonstigen hochst

malerisch-nordischen der Stadt zuriicktritt. Aber bei der Seltenheit gerade fran-

zijsischer Bauwerke der Renaissance auf deutschem Boden ist das treffliche

Bauwerk um so wichtiger. Die Steinkreuze, die einst die Fenster teilten, sind

leider beseitigt.

''iiifs^*^

:WP"'

Aljii. ir.i Xuptuiibi-unnen vor dem Artushof zu Daiizijj

Viin einem mil Holzgalerie und einer prachtigen, hequemen, aus Eichen-

holz geschnitzten Wendeltreppe ') geischmiickten Vorplatz des Hauptgeschosses

gelangt man im Inner en des Rathauses nun zuniichst in die Sommerrats-

stube. In reichster Pracht der Renaissancezeit mit ihrer brillant vergoldeten und
gemalten Decke (vgl. Abb. 148 im I. Bd.), von der durchbrochene, auBerst reich

und zierhch gearbeitete Knaufe niederhilngen, ist sie ein Bild stolzesten iippigen

Wohlstandes.-i Ihre Ausstattung wurde bis 15i>G durch den beruhmlen Huns
Yredeman de Vries aus Leeuwarden geleitet. Die Schnitzwerke arbeitete tSiiiioii

Hcrle (Hoerl), wahrsclieinlich ein einheimischer Kiinstler, und der Kamin (bez.

1593) wurde durch Wilhelm Barth in Stein gehauen, aber durch Vredeman be-

malt und vergoldet.') BloB fiir die Decke zahlte die Stadt in zwei Jahren

2645 Taler. Die Ausmalung der Wande und Decke wurde ebenfalls durch Vrede-

man bis 1595 hergestellt; die Gemalde der Decke scheinen aber 1(>0S— 11 durch

andere von der Hand Inaals van den lilock ersetzt zu sein. — Die Wande sind

unten mit prachtvoU gemusterlem roten Samt bekleidet; daher auch der Name

1) Abh.bei Schultz Nr. II.

2) Vgl. Suluiltz Nr. 12. Ciiny, Abb. 2.5. Aufnahmen bei Klingenberg a. a. 0. Taf. -1 ff.

3) Abb. bei Klinsenberg Tiif. 17, IS. Cuny a. a. 0. Abb. 48.
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Roter Saal. Besonders grazios und durcli feine i)ol\clirome Behandlung aus-

gezeichnet ist die Winterratsstube, die wiederum die Verniischung gotischer Ge-

wtilbe mit antikisierenden Formen an Konsolen und dergleichen zeigt.') Ein

anderes Geraach, der \Vei6e Saal, ist erst in jiingster Zeit mit Sterngewolben auf

schlanker Granitsaule versehen worden. Dagegen gewahrt die Kammereikasse -)

Abb. 1-20 Hohes Tur zu Danzig
(Aufnahme dor Kgl. Melibildanstalt, Bcrlinl

mit ihrer feinen, einfachen Holzdecke, dem schonen Wandgelafel, der reich ge-

scbnitzten derben Ture von 1607 und dem bemalten und vergoldeten Kaniin von

1594 ein harmonisclies und prachtiges Bild. Auch die gleiclizeitig erbaute De-

positalkasse^), ein kleines gewolbtes Gemach, erhalt durcli reiche Wandbekleidung

einen ansprechenden Schmuck/i
I'm dieselbe Zeit erbaute die Stadt 1586—^8 das Hohe Tor"), angeblich

nacli den Piiinen und unter Leitung des Bildhauers WiJIieJm raii den Block aus

Mecheln, der damals in Danzig ansassig geworden war, nachdem er in Konigs-

1) Abb. bei Sehiiltz, Nr. 6. 2) Ebenda 11, 16. Cuiiy. Abb. 49. 3) Scliultz, II, 17.

*) Das Rathaus ist iieuerdings miter dem kunstsinnigen Oberbiirgermeister v. Winter

durcb Hugo Licht in verstandnisvoller Weise Tviederhergestellt worden.

^) Scbnltz, Dedikationsblatt.
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berg und Siebenbiirgen bereits mit Erfolg fatig gewesen (Abb. 120). Es ist ein

machtvoUer aus Sandsleinen aufgefiihrter Bau in strenger Rustika mit dorischen
Pilastern, siimtliche Steine mit gemeilieltem Lauljwerk bedeckt. Die Anlage folgt

den dreitorigen romischen Triumpbufoiien; kriiftige Konsolen tragen das Gebalk,

liber dem eine bohe Attika mit den Wappen des Konigreiclis Polen, der Stadt
Danzig und der Provinz Westpreulien, ersteres von Engeln, das zweite von Lowen,
das dritte von Einhornern gehalten. Es gehort aber olme Frage doch zu den

Alib. Vll Stoclitiirm mit rt'inlviimiiiGr zu Daiiziy

groBartigsten Toren, welche die Renaissance hervorgebracht bat. Sein Vorbild

war iibrigens das einstige Georgentor in Antwerpen, dem die Front bis zu den

wappenbaltenden Lowen der Attika ziemlicb getreu nachgebildet ist. Nur in

besonderen Einzelbeiten, die man zumTeil als eigenwillig bezeichnen mufi, weicht

es vom Vorbilde ab, so in den merkwiirdigen triglyphenartigen Konsolen, die den
Architrav tragen, vor allem aber in der Verzierung siimtlicben (Juaderwerks, in

das iiberall kristallscbnittartig Lorbeerzweige eingescbnitten sind.

Die Wirkung des Ganzen ist freilicb traurig veriindert, seitdem das einst

von riesigen Wallen einget'alite Torgebilude freigelegt und von huclist modernen
StraBen umgeben ist.')

1) Cnny, a. a. O. Abli. 38.
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Zu ilim gehort aber noch das dahinterliegende eigentliche Hohe Tor, jetzt

„Stockturm", ein gotischer Backsteinbau, der aber um 15i)0 durch Anton run

Obheyijiii mit einem neuen gotisierenden dbergeschol) und Schneidedach, darauf

einem flotten Dachreiter, versehen ist, und die zwischen beiden liegende einstige

Peinkammer mit prilcbtigen (iiebeln nacli vier Seiten im Stile des Zeughauses,

ebenfalls von demselben Architeklen, von 1593 lAbb. 121).

Auch andere Tore zeigen bemerkensvverte Architektur, so das Legator, mit

toskanischer kraftvoller Pilaslerordnung nach auBen, 162G von Hans Stni/,oirsI,-i/

errichtet, an der Riickseite einen viergiebligen hoheren Aufbau niederlandischen

Gharakters bildend.') Mehr aber das Langgassertor, von 1012— 14 durch den

Abb. 122 Zeughaus-Kuckscitc zu Danzig

mehrfach genannten Sdhn Wilhelms, Aliralmm can lUii lihirl,- errichtet. Hier

handelt es sich eher um einen Prunk- oder Zierbau, einen gewolbten Triumph-

bogen von drei Offnungen, dariilier ein liohes ( )bergescho6 mit Fenstern, beide

Stockwerke mit freivortretenden verkrOpften Siiulenstellungen, unten ionisch,

oben korinthisch, geschmiickl, auf der obersten Dockengalerie je vier Staluen

des Bildliauers Peter Hhigeriiuj. Zum Obergescholi fuhrt eine seillich an-

gelegte Treppe mit steigenden I3ogen. Das Bauwerk ist, trotz aufwendiger Ge-

staltung und schoner Ausfiihrung in Kalkstein, etwas trocken und flau in der

Wirkung, Ijildet aber zusammen mit dem nach auBen vorspringenden, daneben

liegenden hiibschen Backsteingebaude der Hauptwache, das sehr stark vlamisch

gestaltet ist in einer Art Ubergangstil aus der Gotik, eine wirksame und prach-

tige Gruppe.-)

Durch Meister Antonl von Obhenjcii hatte die Sladt im Jahre 1587 das

Altstadtische Rathaus, ein ganz hervorragend tuchtiges Werk, erbauen

lassen. Wir haben unter khh. 145 im I. Band ein Bikl davon gegeben, das

1) Cim.v, Abb. 28, 28 a. ^) Cuny, Abb. 43— 45.
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den einfachen Ziegelbau mit seinen kraftigen Hausteineinfassungen, den groBen
Verhaltnissen, den malerischen, durch eine Balustrade verbundenen Ecktiirmchen

und dem reizvoll umrissenen Hauptturme als ein Werk von hervorstechender

niederlandischer Art, doch von ungewohnlich starkem Ausdruck, innerer Kraft

und Gediegenheil erkennen lilBt.') Endlich errichtete die Stadt in derselben

Epoche (1602—051 ihr groBes Zeughaus, das denselben Stil, aber in ungleich

reicherer Ausbildung zeigt, das Haupt-
werk desselben Anton i run Ohbergen.

Von den vier derben Schweifgiebeln und
den kraftvollen Portalen, mit denen selbst

die hintere Fassade am Kohleimiarkt aus-

gestattet ist, gibt unsere Abbiklung 122

Anscbauung. Weil ausdrucksvoller ge-

staltet sich mit zwei vorspringenden

Treppenttirmen und einem vor der Mitte

der Fassade sich erhebenden Brunnen
(Abl). 123) die Hauptfront, die gegeniiber

der ilachen Hinterfront durcb eine Art

Vorhof und die schonen Achtecktiirme

mit geschweiften Helmen eine erfreuliche

Plastik aufweist. (Bd. 1, Abb. 135.) Die

tiefe Farbe der Backsteine, durch die hel-

len Sandsteine der Architektur gehol)en,

ergibt mit einer reichen Bemalung und
der Vergoldung der plastischen Telle

ein ganz prachtig farbiges Bild, wie es

auch sonst in der Stadt hiiufig ist. Die

l}eiden Treppen in den Ecktiimien sind

in kunstreiclier Weise als Wendelstiegen,

die eine mit einer Spindel ausgefubrt.

Das Innere des Baus bildet eine gewal-

tige vierscbiffige Halle mit 24 Kreuz-

gewolben auf 15 freistehenden Pfeilern.

Gerade dies Geliaude ist ein Hohepunkt

der niederlandischen Renaissance in

deutscher Auspragung auf deutschem

Boden; nordischer Charakter in Formen
und Material, malerische Gruppierung,

derbe Plastik im Einzelnen vereinigen

sich zu einer meisterhaft abgewogenen

Gesamtleistung, die so wie sie ist, auch

in den Niederlanden keine nahen Ver-

wandten hat, bierzuland an Tiichtigkeit wohl nur von dem Altstadter Rathaus

desselben Meisters erreicht wird.")

Weiter auf Einzelnes einzugehen fiihrte uns allzusehr vom Wege ab. Nur

des glanzenden Oberteils auf dem Turm der Katharinenkirche (Abb. 124)

sei noch gedacht, eines der malerischesten Turmaufbauten, der den machtigen

viereckigen Klolz in einer erstaunlich geistvoll prilchligen Art aufliist; ein Gegen-

stuck zum Rathausturm von ganz iihnlicben (JuaHlaten, ein Meisterwerk des

Stadtzimmernieisters Jukohs van den Block, 1IJ34 errichtet.

Abb. 123 Bruiincn vol' clem Zougliause

zu Danzig

1) Cuny, a. a. 0. Abb. 20. 2) Cuiiy, a. a. 0. Abb. 2(1.
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Geben alle diese Werke von der damaligen Macht und dem hohen Monu-
mentalsinne der Stadt ein bedeutsames Zeugnis, so mag als letzter Nachklang
einer malerischen und eigenartigen landlichen Architektur das Miillerge werk-
haus (Abb. 125) hier seine Stelle finden. Es ist ein charakteristisches Spiitbei-

spiel des auch diese

Gegenden einst

Ijeherrschenden

deutschen Fach-

werkbaus, durcb

die hOlzerne Frei-

Ireppe und die

zierlich gedeckte

Laube des oberen

Geschosses von

anheimelnderWir-

kung. Der Dach-

giebel mit dem an

kraftigem Ouer-

balken herausge-

hangten hiibsch

geschnitzten Ge-

werkschild erhobt

die Wirkung des

anmutigen Baus.

Das nahe

Kloster Oliva be-

sitzt neben einer

iiberreichen barok-

ken Ausstattung

noch einen scho-

nen Chorstuhl von

159iJ und Reste

anderer im Frie-

densaal. Auch in

P e 1 p 1 i n Chorge-

stiihl, Tafelungen

und Epitaphien des

17. Jahrhunderts

in reichster Aus-

fiihrung.

Von Bauwer-
ken, die von Dan-

zigs Kunst abhan-

gig sind, sei noch
das Rathaus in Thorn genannt, das 1602—03 durch Anton von Obbergen umgebaut

und glanzend ausgestattet wurde. Der alte riesige gotische Bau des Deutsch-

ordens wurde damals mit Giebeln auf der Mitte seiner vier Seiten und schonen

Eckturmchen gesclimiickt: die Ratstube und audere Raume reich ausgestattet,

auch mit Gemalden von der Hand des vortrefflichen Anton Moller. Leider ist das

meiste davon bei dem groBen Brande 1703 halb oder ganz zerstort. Eine alte

Zeichnung von 1700 (abgeb. in Kunstdenkm. Westpr. II, S. 233) gibt den einstigen

Zustand wieder.

Abli. m Katharinciikirclie zu Danzig
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Das Rathaus in Kulm ist dagegen noch wohl erlialten, doch in seiner

auBeren Ersclieinung durchaus slawisch oder polnisch: ein geschlossener, last

Aviirfelformiger Bau mit hohem Turm inmitten, auf dem Hauptgesimse Reihen von

kleinen Giebeln ringsum ziehend, das Dach nach polnischer Sitte sehr flach und

Aljli. 1J.'> MiiIlcrL^owrrkliaus zu I>;llizij^

(Aulnaliiiif i\ur K^l. JIfUhiUlaiistalt, Berlin)

nach der Mitte zu abfallend. Das ObergeschoB mit ganz eigentilmlicher ionischer

Saulenarchitektur vor Nischen deckte diese nach innen abfallenden Diiclier nach

auBen ijetzt durch ein Holzzenientdach ersetzt). „Die kiinstlerische Gestaltung

des Aulieren folgt mit der phantastisclien Hilulung der Formen, der Verwendung
lebhafter Diamantquaderungen und der spielenden Auflusung des Dachrandes

durchaus der in polnischen Landen herrschenden Architekturauffassung." (Stielil.) ')

Es ist 15G8 begonnen.

In dem nalien Kulmsee im Dom einige schone Denkniiiler; insbesondere

ist das des Bischofs Petr. Koslka (f 1595) hervorragend durch eine stark italie-

1) Stiehl, Das deutsche Rathans im Mittelalter, Leipzif; 1905, Abb. 115.
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nische, prachtvolle triumphbogenartige Anordming mit dem Verstorbenen auf dem
Sarkophag in der Mittehiische und dem Medallion der hi. Jungfrau im Bogen

dariiber. Die Ausfiihrung in verschiedenem Marmor eine ausgezeichnete und in

ihren edlen Formen noch der besten Zeit der Jabrhundertmitte angebijrend;

wohl zu Lebzeiten erricbtet.M

Das westlicli gelegene Kloster Kartbaus besitzl ein iippiges Gborgesliihl-)

aus der Mitte des 17. Jabrbunderts, merkwiirdigerweise vullig identiscb mit dem
der Franziskanerkircbe zu Danzig, das in Abb. 31 dargestellt ist. Der Hochaltar

in abnlicheni Stil und Reicbtum. In Zuckau ein Altar gleicber Art.^)

In Pomeranien hat die Kunstliebe einiger adeliger Gescblecbter insbeson-

dere die kleinen Kirchen auf dem Lande zu gescblossenen, nicht unwiirdigen

Kunstscbopfungen zu gestalten gewuBt; fern vom deutscben Kernlande sind doch

hier manche erfreulicbe Leistungen gut deutscber Renaissance erwachsen.

Als bezeicbnendes Beispiel fubre icb das reizende Kirchlein zu Langenau
an, 1600—04 durcb Alex, von Polenz erbaut und ausgescbmiickt. Es ist ein ein-

facher Saul, etwa 12x30 Meter groB, mit dreiseitigem CborscbluB, einer btibsch

eingeteilten Felder- oder Kasseltendecke, die auf reicbem Gesims ruht ; Fenster

und Tiiren mit Rustika und Scbnorkelwerk zierlicb umrabmt. Darin ist ein scboner

Altar, eine Kanzel, ein Gestiibl fur die Herrschaft, eine Orgelbiibne aufgestellt,

die alle in einer pracbtig reichen Renaissance durcbgefubrt sind; nicbts Un-

gewobnliches, docb alles von hester Durcbbildung, ein ganz auBerordentlich

barmonisches, lebbaft malerisch wirkendes Gesamtbild gewiihrend. Nur die Orgel

ist etwas jiinger.^i Insbesondere ist die von ioniscben Siiulen getragene Orgel-

empore reicb und fein gestaltet; die Briistung entbalt Gemalde aus der Passion,

mit Hermen dazwiscben.

DaB der ganze Raum in reicber Farbe mit Vergoldung prangt, braucht als

selbstverstandlicb kaum erwiibnt zu werden.

Ganz abnlich ist die Kircbe in Rosenberg ausgestattet mit Stubl, Orgel

und Altar, alles 1007 entstanden und reicbfarbig.

Konigsberg

Von geringerer Bedeutung fiir die Geschichte der Renaissance als Danzig

ist die alte Haupt- und Kronungsstadt PreuBens. Namentlich bat hier das

Biirgertum nie solcbe Macht erlangt wie dort. In der Tat wird tlenn auch nicht

diesem, sondern dem Fiirstentum hier die Einfiihrung der Renaissance ver-

dankt. Es ist einer der vielen trefflichen Fiirsten, an denen Deutschland im
16. Jahrhundert ebenso reich war, wie in den beiden folgenden an schlimmen

:

Albrecht von Brandenburg, der letzte Hochmeister des deutscben Ordens und der

Stifter des weltlicben Herzogtums PreulSen. In seiner mt-hr als fiinfzigjalirigen

Regierung (1512— G8) wuBte er das Land in seiner politischen Stellung trotz

schwieriger Verhaltnisse zu befestigen und seinen Woblstand in jeder Weise zu

fordern. Er legte den Grund zu einer geordneten Verwaltung, sorgte einsichtsvoll

fiir das Kirchen- und Schulwesen, legte vor allem Nacbdruck auf Hebung und
Verbreitung der Wissenscbaft. indem er das Gymnasium und bald darauf (1544)

die Universitiit stiftete, die nach ibm noch jetzt den Namen (Albertina) tragt.

Auch berief er viele Gelehrte und sorgte fiir den Druck ihrer Werke. Nicht minder

1) Bail- und Kunstdenkm. tier Prov. Westpreu(5eii, Danzig 1884, II., Bcil. ], S. 153.

-) Ban- und Kunstdenkm. Wostpr. I. Beil. 3.

3) Daselbst I. Beil. 4.

') Bau- und Kunstdenkm. AVestpr., III., S. 103 ff., Beil. 8,9.
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Legiinstigte er die Kiinste als ihr iiberzeugter freigebiger Forderer, indem er tiich-

tige fremde Meister ins Land zog. So berief er von Ntirnberg Georg Penes und
gab ilim 1550 eine Bestallung als Hofmaler i), und als dieser, wie es scheint,

bald nach seiner Ankunft in Konigsberg starb, wuBte der Herzog den nicht minder

geschickten, freilich, wie es scheint, etwas windigen .Jal.oh Biiick zu gewinnen,

der bis zu seinem Tode in herzoglichen Diensten blieb und nicht bloB als Maler

und Medailleur fiir den Hot" arbeitete, sondern auch mit Entwiirfen zu Grab-

denkmalern beauftragt, ausdriicklich aber „zu gemeiner Malerei und grober Arbeit"

nicht verpflichtet war.-) Auch sonst tinden wir Nilrnberger Kunstler, z. B. einen

Meister Crispin Herranth fiir Albrecht tjitig, wie er auch mit I'aid Vischer, einem

Sohne des beriihmten ErzgieBers, in Unterhandlung trat.^) Die beriihmte Silber-

bibliothek, von des Herzogs zweiter Gemahlin stammend, ist lieute noch in der

Ilauptsache vorhanden und dort auf])ewahrt*), zwanzig Bande in den prachtvoUsten

Silberdeckeln, bis auf zwei damals in Konigsberg selbst angel'ertigt; geradezu

herrliche Arbeiten der GieB-, Treib- und Gravierkunst, mit figiirlichen und orna-

mentalen Reliefs und Wappen auf das schonste geschmiickt.

Die neue Formenwelt der Renaissance soUte zuerst bei dem durch Albrecht

zum groBten Teil umgebauten SchloB in Anwendung kommen.
Schon friih hatte sich die Bedeutung des Platzes als eines festen Punktes

und BoUwerks der deutschen Kultur in der Anlage einer befestigten Burg aus-

gesprochen, aus der sich im Laufe der Zeiten das allerdings mehr durch seine

gewaltige Ausdehnung, als durch reiche kiinstlerische Gestaltung bemerkens-

werte konigliche SchloB entwickelte. Der imposante Bau, der sich in einer Lange
von hundert und einer Breite von sechzig Metern um einen langgestreckten vier-

eckigen Hof gruppiert, stammt aus sehr verschiedenen Zeiten und bietet der

kunstgeschichtlichen Betrachtung ein hoheres Interesse, als dem rein kiinstlerischen

GenuB. Zuerst wurde hier im Jahre 1255 auf dem hochsten Punkte der flachen

Pregellandschaft durch den deutschen Orden eine Burg errichtet, um die stets

zu Aufstanden geneigten Samlander im Zaum zu halten.'') Es war jedenfalls nur

ein Notbau, bei dem ein tiefer Wassergraben, mit Pfahlen und Planken umzaunt,

die Hauptsache ausmachte. Aber schon zwei Jahre darauf beschloB der Orden,

ein festeres Kastell zu erbauen, das auBer dem Graben durch doppelte Mauern
mit nicht weniger als neun Tiirmen verteidigt wurde. Schon damals mufi das

SchloB eine bedeutende Ausdehnung gehabt und im wesentlichen der GroCe des

jetzigen entsprochen haben, denn es umfaBte, auBer den Raumen fiir die Be-

satzung, die fiir den Landmeister und Ordensmarschall, den Ilauskomtur und
einige andere (Jffizianten, den Konvent der Ordensritter und Priesterbriider, seit

dem Verluste der Marienburg 1457 sogar den Ilochmeister und seinen ganzen
Hofstaat. DaB von Anfang an auch eine Kirche dazu gehurte, ist selbstverstiind-

lich. Seit 1525, unter Albrecht I., wurde es dann Residenz der preuBischen

Herzoge. Spater erfuhr es manche Verilnderungen und durchgreifende bauliche

Umgestaltungen, wozu namentlich die Zuschiittung des Grabens und die Besei-

tigung der Zugbriicken gehort ; aber immer noch ist es ein Bau von machtvoller

Erscheinung bei hervorragender K'eschichtlicher Bedeutsamkeit.

^) Das Nahere daiiiber s. bei A. Hagen, Beschreib. der Doiiikirche zu Konigsberg. Konigs-
berg 1833, S. 167.

3) Vgl. Hagen, a. a. 0. S. 157 ff.

3) Ebenda S. 156 ft'.

*) Scliwcnke und Lange, ,,Die Silbcrbibliothek Herzog Albreehts und seiner Gemalilin
Anna Maria", Leijizig 1894. Abli. aucb in Bcittielier, Bau- n. Kunstdenkm. d. Prov. Ostpr. S. 150 ff.

') Vgl. Dr. K. Faber, Die Haupt- und Residenzstadt Konigsberg in Preufien (Konigsb. 1840)
S. 3. Dazu Lilientlial,Erlautertes Preulien (Konigsb. 1724) S. 281— 311, die Gesch. des Schlosses.
— Btitticber, a. a. 0. S. 18—96.
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Gleicli alien von den deutsclien Rittern aufgefiihrlen Werken ragt es durch

die siimtlichen Bauten dieses Ordens eigene GroBartigkeit der Anlage hervor.

Fassen wir es zunachst von auBen ins Auge, so haben wir es heute allerdings

nur mit einem ziemlich unscheinbaren Putzbau zu tun, der durcb keinerlei Gliede-

rung oder kunstlerische Durchbildung das Auge iiesticht ; nur die von machtigen

Strebepfeilern gestiitzte Westseite wird von zwei gewaltigen runden Tiirmen

flankiert, die offenbar dem 16. Jahrhundert angehoren. Sie erinnern in der Form
stark an die runden Nurnberger Befestigungstiirme, deren gediegene Quader-

konstruktion ihnen freilich fehlt.i) Weitliin wird aber die Gesanitwirkung des

Schlosses aufs giinstigste gehoben durcb den leider neuerdings in gotischem

Backsteinbau „hergestellten" Hauptturni des inneren Hofes, der hocb iiber die

iibrigen Teile emporragend von altersher dem Schlosse eine dominierende Be-

deutung verleibt, anstatt seiner alien malerischen, vierfach abgetreppten Spitze^)

bedauerlicherweise jetzt freilich eine schematische Kirchturmspitze tragend.

Der Haui)teingang liegt an der (Jstseite und bildet einen turmartig vor-

springenden Vorbau, der von zwei (il)ereckgestellten Erkern eingefalH wird und

in der Mitte das Hauptportal enthalt. Auch bier atmet alles eine gewisse niichterne

Schmucklosigkeit, die durch das charakterlose neuere Dach und die veranderte

Einfassung der Fenster noch gesteigert wird (Abb. 126). Auch der auf unserer

Abbildung sichtbare Turm an der Nordostecke des Schlosses, vor dem sich bis-

her noch ein inzwischen beseitigter Scbujipen hinzog, ist von ebenso kunstloser

Form und wie alles iibrige im Putzbau aufgefuhrt. Das Wichtigste fur unsere

Betrachtung ist das ubrigens ebenfalls sehr einfach behandelte Hauptportal, das

mit mageren dorischen Rahmenpilastern eingefaBt, in der Attika die .Tahreszahl

1532 und den Spruch; ,,turris fortissima nomen domini" tragi, dazu den die Ge-

sinnung des fiirsilichen Bauherrn schon charakierisierenden Vers

Parcere subjectis et debellare superbos

Principis officium est, musa Maroiiis ait.

Sic regere huno populum priuceps Alberte memento,

Sed cum diriua cuncta regentis ope.

Die sudostliche Pariie des Schlosses ist spaier durch Andreas Schliiier in

den ihm eigenen machiigen Formen und Verhalinissen umgebaui worden.

Treien wir in das Hauptportal, das durch die Jahreszahl als Werk der

Friihrenaissance und als SchOpfung Albrechis I. bezeugi isi, so fuhri es uns

durch eine ionnengewolbie Halle in den inneren Hof. Gleich zur Rechien falli

uns ein kleines, wirkungsvoU behandeltes Portal auf, aus der zweiien Hiilfte

des 16. Jabrbunderis. Dagegen gehori der zur Linken die vorspringende Ecke

des osilichen SchloBflugels flankierende, tibereck gesiellie Erker der Albrechii-

nischen Bauzeit. Auf derben Konsolen vorgekragi, nimmt er ubrigens ieil an

der allgemeinen Schmucklosigkeit und Schlichtheii, nur tragi er das reich be-

malie preuBische Wappen. Der ganze osiliche, sowie der langgestreckie sUdliche

Flugel gehori offenbar, mii Ausnahme der durch Schliiier umgebauten Teile, der

Zeit Alljrechis I. Das wird auch durch die Inschrift und die Jahreszahl 1551

an dem kleinen Portal bestiliigt, das ungefiihr in der Mitte des Sudfliigels die

sonsi schmucklosen Fliichen durchbricht. Die Arbeit ist nichi sehr fein, zeigi

jedoch gates Versiiindnis der eniwickelten Renaissanceformen. Eine mannliche

und eine weibliche Herme umrahmen die im Flachbogen geschlossene Pforie, die

nur von einem Rundsiab eingefaBt ist. In der Attika siehi man das Relief-

Bruslbild des Fursien, der das Kurschweri emporhalt. Die reiche Einrahmung

1) Abgeb. bei Botticher, a. a. 0. S. 4-1.

2) Daselbst S.41.
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des Feldes besteht aus LOwenkopfen, verzierlen weiblichen Masken und Rollwerk

:

lauter Formen einer sich schon neigenden Architektur und sicherlich das Werk
eines aus den Niederlanden berufenen Kiinstlers.

Anders verhalt es sich mil dem ebenso langgestreckten nurdlichen FlUgel.

Dieser ist offenbar mit Ausnahme seines ostlichen unter Friedrich Wilhelm III.

in niichternster Weise umgebauten Teiles die alteste Partie des Schlosses, und

zwar im wesentlichen noch der aus den Zeiten des deutschen IJrdens heniilirende

Bau. Dies geht schon aus den Spitzenbogenfenstern hervor, welche sich durch-

weg hier im ErdgeschoB linden. Nur die auf schlanken Holzpfeilern sich

davor hinziehenden Arkaden sind ein Zusatz aus der Zeit der Spiitrenaissance,

wie man an den schneckenfiirmig ausgebildeten Tragern erkennt. Auf ihnen

ruht ein kleines ObergeschoB, von kurzen dorischen Holzpfeilern gestiitzt. Im

Inneren ist hier eine Reihe von Riiumen, zum Teil jetzt dem Archiv dienend,

mit eleganten gotischen Sterngewolben, deren Rippen zum Teil sehr schon

profiliert sind. Einzelne derselben mugen noch aus dem 14. Jahrhundert stam-

men, wahrend andere minder gut ausgefiihrte dem 15. uml IG. Jahrhundert an-

gehoren. Einige dieser Raume haben bis zu G Meter ScbeitelhOhe bei 10 Meter

Tiefe und der gewaltigen Mauerstarke von 2 Meter. Darunter befinden sich

machtige Keller in zwei Geschossen. Andere Gemacher sind mit einfachen

Kreuzgewolben bedeckt.

Der ganze westliche Fliigel endlich enthitlt im ErdgeschoB die sehr ge-

raumige SchloBkapelle und dartiber den ganz grundlos so genannten Moskowiter-

saal. Vielmehr ist dieser Fliigel in der Spiitzeit des 1(5. Jahrhunderts (seit 1584)

unter dem Markgrafen Georg Friedrich ausgeftihrt worden, wiihrend freilich der

innere Bau der Kapelle noch aus friiherer Zeit datieren mag. An den beiden

eleganten Vorbauten, welche sich auf korinthischen Siiulen offnen und die Treppen-

aufgange zur Kapelle enthalten, liest man die Jahreszahl 1588. Derselben Zeit

gehort aueh das kleine Portal an ilem in der nordwestlichen Ecke des SchloB-

hofes angelegten Treppenturm. Es tragi in einem kraftigen Renaissancerahmen

iiber dem Eingange den trefflich gezeichneten preuBischen Adler. Ganz dieselbe

Formgebung erkennt man an einem reicher durchgefiihrten Portal, das im oberen

Geschol) aus dem Moskowitersaal auf einen vorgebauten Allah fiihrt. AUe diese

Formen ileuten auf fremde Hande, und in der Tat erfahren wir, daB Blasius

Bi'i-wdfi und der Zimmermann llaiis Wismar zur Ausfiihrung dieses Bans be-

rufen wurden.-) Es ist nun von groBem Interesse, daB wir den erstgenannten

Meister unter Herzog Christoph beim SchloBbau in Stuttgart kennen gelernt haben

(I, S. 331 f.), daB dann aber derselbe Architekt um 15G3 durch den Markgrafen

Georg Friedrich fiir den Bau der Plassenburg berufen wurde ( I, S. 485). Es

begreift sich leicht, daB der auf diese Weise mit den frankischen Branden-

burgern in Beziehung getretene Ktinstler dann auch welter zum Bau des PreuBen-

schlosses in Kijnigsberg herangezogen wurde. So war es ihm denn beschieden,

die entwickelten Formen der siiddeutschen Renaissance nach dem Norden zu

verpflanzen.

Das Innere der Kapelle mit den eleganten gotisch profilierten Sterngewolben

auf achteckigen Granitpfeilern haben wir dagegen wohl einheimischen Meistern

zuzuschreiben. Eine reiche Wirkung macht die Bemalung der Gewolbe : grau

in grau ausgefiihrte Figuren auf blauem Grunde. Diese gehoren indes einer

spateren Erneuerung, denn wir wissen, daB ein seinerzeit sehr geschatzter

Meister, Iluns W'imlnih, die Kirche und andere Gemacher des Schlosses 1588

durch selten schone und zierliche Sfukkatur, indem er verschiedene Figuren in

1) Abb. bei Biitticber, a. a. 0. S. 39.

2j LUienthal, a. a. 0. S. 288.
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Stuck bildete unci plastiscli ausfuhrte, geschmiickt hatte.') Die Galerien an der

SLidliclien SchluBwand und der westlichen Lang-seite, die konigliche Loge in der

Mitte der Westseite sowie gegenul)er der Altar und die in iippigem Barockstil

ausgefiihrte Orgel sind ebenfalls spatere Zusatze. Der Moskowitersaal ist ein

Raum von ungeheurer GroBe (fast neunzig Meter lang und neunzehn Meter breiti,

der aber durch die ungewuhnlich geringe Hijlie von nur sechs Metern sehr un-

giinstig wirkt. Er besitzt auBer jenem Portal einen Kaniin in derben Formen der

Spatrenaissance, das Gesims auf zwei Atlanten raliend, die Ornanientik durcbweg

Abb. 1J6 Schlolj zu KunigsbcrK i. I'l".

(Aufnahmc der Kgl. MoBbildanstalt, Berlin)

kraftig, doch nicht fein.-| Der jetzt vullig schmucklose ode Saal hatte ursprting-

lich durch den furstlichen Hofmaler Hans Hennenberger (1594) „an der Decke
schone Figuren und ringsumher das alte und lobliche Geschlecht der Marggrafen,

wie auch an den Wanden ansehnliche Tapezereien, zierlichen gemalet" erhalten,

von denen aber keine Spur mehr vorhanden ist.^) Von anderen iiier zu erwahnen-

den Riiumen mijgen diejenigen am siidlichen Ende des Westtlilgels erwahnt werden.

Ihren sehr flach gespannten Sterngewolben nach mit durchschneidenden Rippen

und Stuckornamenten scheinen sie dem Bau des Blasiiis Benrart anzugehoren.

Ursprunglich bildeten sie offenbar einen groBen Saal, der mit der Kapelle in Ver-

1) A. Hagen, tjber Stukkaturdecken (Konigsb. 1873) S. 6.

') Abgeb. bei Botticher a. a. 0. S. 87. Das schone Portal desselben Saales S. 48.

3) Vgl. Plulipps Aufs. ill den N. Preull. Prov.-Blatt. III. Folge Bd. IX 186-4 S. 325 ff. cf.

Casp. Hennenbergers Erkliirung S. 198.

L iibke-H.T up t, Renaissance in Deatschlaml 11 3. Aufl. 15
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bindung stand. Aus derselben Zeit stammen ohne Zweifel die ausgedehnten Raume
in der nordwestlichen Ecke des Erdgeschosses ; ihre flachen Decken sind mit

Stuckornamenten im Schlosserstil dekoriert, wohl noch Uberreste der Dekorationen

von Hans Windrah.

Ein einziger Raum hat sich aber in urspriinglicher Schonheit erhalten, ge-

wiihnlich das Geburtszimmer Friedrichs I. genannt; ein „Juwel der Friihrenais-

sance". Es besitzt eine vollstandige Tafelung aus iingarischem Esclienholz und

eichenen Rahmen, das Fenster mit Kassettenbogen iiberspannt und mit zierlicher

Holzsaule geteill; die Tiir mit Flachbogen dariiber; in der Ecke ein hiibscher

Kamin: das Ganze aber ganz winzig.'j

Der gewaltige viereckige, neuerdings verilnderte Hauptturm in der siid-

westlichen Ecke des Hofes ist in seinen unteren Teilen alt. Ein urspriinglich

neben ihm angelegter rimder Treppenturm ist spater zerstort worden. Ein etwas

belebteres Gepriige erhielt ehemals der Ban diirch eine Anzahl von Dacherkern

mit geschweiften Barockgiebeln, welche man auf einer Beringschen Radierung

vom Jahre 1613 sieht. Selbst im Besserschen Kronungswerk von 1712 sind sie

noch enthalten. Endlich muB bemerkt werden, daB unter der Kapelle eine Durch-

fahrt angeordnet ist, im Sudfliigel aber das kleine, oben besprochene Portal zu

einem schmalen Durchgange nach der unteren Stadt hin t'lihrt.

AuBer dem SchloB bietet Konigsberg nicht viel fur unsere Betrachtung.

Der Privatbau ist unerheblich, und das Wenige von Renaissancefassaden ge-

hort der Spatzeit an. Das Beste ist ein reich im beginnenden Barockstil behan-

deltes Portal in der Kneiphofischen Langgasse Nr. 27, das schon an der Grenze

unserer Epoche steht. Eigentiimlicherweise ist anstatt des Bogens eine halbe

Achtecklinie zur Uberdeckung angewandt; die abgeschragten Felder sind mit

tretf lich gearbeiteten liegenden allegorischen Figuren geschmiickt, die Einfassung

bilden elegante Hermen; ihr Schaft ist durch reich dekorierte Masken belebt.

Auf dem geteilten und geschweiften Giebel sieht man zwei stehende Figuren, in

der Mitte auf einer Schneeke die Justitia. Man darf hier wohl einen nieder-

landischen oder gar franzusischen Kiinstler vermuten. Zu beiden Seiten des

Portals treten die Kellertiiren vor, reich und trefflich geschnitzt. Der Hausflur

drinnen fiihrt auf einen Saal, dessen Portal in demselljen Stil mit groBer Virtuositiit

gearbeitet ist.")

Eine voUig erhaltene kleine Fassade aus derselben Epoche sieht man in der

Fleischbankengasse. Das Portal, ebenfalls mit liefer Leibung, wird von korinthi-

schen Saulen eingefaBt, die oberen Telle der Hausfront werden durch einzelne

Masken, sparsam verteilte Diamantquadern und gut stilisierte eiserne Anker an-

sprechend belebt, ganz im Gharakter niederliindischer Architektur. Ein diirftiges

Barockportal sah man an dem kleinen abgebrochenen Hause zum Bienenkorb in

der Altstiidtischen Langgasse. Wertvoller war der dazugehorige polygone in Fach-

werk ausgefiihrte Erker, der auf einer gut geschnitzten Maskenkonsole ruht. Am
Giebel schien die .lahreszahl 1621 zu stehen.

Einige vorziigliche Werke besitzt endlich der Dom. Vor allem das groBe in

einer Hohe von fast 14 Meter die ganze Ostwand des Chores ausfullende Denkmal
des Herzogs Albrecht (Bd. I. Abb. 27). Es ist noch bei Lebzeiten des Fursten

begonnen und wahrscheinlich zwei Jahre nach seinem Tode vollendet, denn man
liest die Jahreszahl 1570 im Giebelfelde. Der Aufbau ist der seit Andrea Sanso-

vinos beriihmten Grabmiilern verbreitete eines groBen Triumphbogens, beiderseits

von zwei korinthischen Saulen eingefaBt, iiber denen bier noch zwei andere sich

erheben. In den dazwischen angebrachten Nischen sieht man vier konigliche

1) Abg. bci BiJtticher S. 71.

2) Abgeb. bei Biitticlier ii. a. 0. S. 371, 372.
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Gestalten, ehva Ezechias, Josias, Konstantin und Theodosius'), denn in Leichen-

predigten wurde dem verstorbenen Fiirsten nachgeruhmt, daB er nach dem Vor-

bilde dieser fromnien Herrscher ..die gotteslasterliche antichristliche Grauel ab-

gethan". In dem mittleren groBen Bogenfelde kniet die edle Gestalt Albrechts

vor seinem Betpult, binter ihm sieht man ein Medaillon mit der Pieta. Der Ftirst

kniet auf dem Deckel des Sarkopbags. der von den Gestalten der drei cbristlicben

Tugenden und zwei Genien mit gesenkten Fackeln getragen wird. In dem oberen

Aufsatz zeigt sicb ein etwas stark bewegtes Relief des Jiingsten Gerichts. Das
prachtvolle Denkmal, das aus weiBem, schwarzem und buntfarbigem Marmor und
Alabaster bestebt und in alien Teilen aufs reichste und eleganteste geschmiickt

ist, wurde in den Niederlanden von dortigen Kunstlern gearbeitet'); es slammt
sicher aus der Werkstatt des Cornelius F/oiLs zu Antwerpen. DaB Jaloh Binck

aber den Entwurf dazu gefertigt hiltte, wie A. Hagen vermutet, ist eine schon

wegen der spaten Zeit der Entstehung ganz unglaubwiirdige Annahme: eher

ware es noch moglich'), daB dieser Kiinstler das an der Nordwand befindliche

Epitaph von Albrechts erster Gemahlin, der Markgrafin Dorothea, im Jahre 1547

entworfen bat, wie er behauptet. Am 13. Juli desselben Jahres schreibt Al-

brecht an Konig Christian 111. von Diinemark einen Entschuldigungsbrief, daB er

dessen Hofmaler Jakob Binck noch nicht habe zuriicksenden konnen, weil er

das Denkmal der verstorbenen Markgrafin anfertigen solle. Binck blieb bis zum
1. Marz 1548 in Konigsberg und hielt sich dann bis zum Herbst in Kopenhagen auf,

von wo er sich bis 1550 nach Antwerpen begab, wahrscheinlich um dort die Aus-
fiihrung des Denkmals zu iiberwachen. Die Vollendung des Werkes erfolgte, wie
die Inschrift beweist, schon 1549, die Aufstellung jedoch nicht vor 1552. Auch
dieses Epitaphium ist in Marmor ausgefiihrl und aufs reichste mit Karyatiden,

Reliefs und anderen ( )rnamenten geschmiickt.'') Doch ist nach den sonstigen Um-
standen auch hier wahrscheinlich, daB das Denkmal eines der unzahligen ist, die

in Antwerpen von Gornelius Floris entworfen und in seiner Werkstatt angefertigt

wurden: und daB Jakob Binck sich dies bequeme Verhaltnis nur zunutze machte,

um wohlfeilen Kijnstlerruhm und guten Verdienst ohne viel Arbeit einzuernten.

Der Stil der eigenhandigen sehr sparsamen Arbeiten Bincks hat in der Tat nichts

mit der Floris-Richtung gemein, deren klarster Reprasentant jenes Denkmal dort

ist. — Dem Denkmal gegeniiber hangt eine fast genaue Kopie davon, das Epitaph

der zweiten Gemahlin Albrechts, Annemariens von Braunschweig. Ein driltes,

ebenfalls prachtig, aber in Sandstein gearbeitetes Denkmal ist das der 1578 ge-

storbenen Gemahlin Georg Friedrichs, der Markgrafin Elisabeth (Abb. 127). Es
wurde in Konigsberg vom Bildhauer WiUem rom Blochc gefertigt. °) In der An-
ordnung dem des Markgrafen Albrecht verwandt, reich vergoldet und zum Teil

bemalt, ist es ebenfalls groBartig aufgebaut und sehr tiichtig, wenngleich etwas

manieriert im Figiirlichen behandelt. In dem mittleren Bogenfelde knien hier beide

Gatten einander gegeniiber vor dem Betpulte. Diesen Willem van den Block

haben wir schon in Danzig als den Schopfer des gewaltigen Hohen Tores

kennen gelernt.

Von besonderer Schonheit sind mehrere in der Fiirstengruft vorhandene

Bleisarge, namentlich der des Kurfiirsten Georg Wilhelm und Johann Sigismund.

Die Ornamentik ist von einer an solcher Stella ganz ungewohnlichen Feinheit.

1) Doeh ileutet vielleieht die Harfe des eineu auf David.

-) Wie sehr man damals im Norden auf niederlandische Arbeiten bedaclit war, geht daraus
hervor, dali die Kauf leute solche Werke in den Niederlanden erhandelten, um sie ,in Polen oder
Moskau zu verkaufen". A. Hagen, Dom in Konigsberg, S. 170.

3) Hagen a. a. 0. S. 160, 173.

1) Botticher a. a. 0. Abb. 207.
'=>) Hagen a. a. 0. S. 189.
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Abb. 127 Grabdenknul der Markghtfln Klisabitl. in, I)oi,i y.n Kunigsbor^' , IT
(Aufnabme der Kgl. Mcllhildaiistalt, Berlin)

..,1 "|° '"'''.''"'='>«" "'"S™ Epilaphien sin.l zum Teil vorlre/Tlidi, in der Ilauul-
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In der Kirche ist das prachtige schmiedeiserne Gitter an der Kanzel voni

.lahre 1589, sowie die aus derselben Zeit herriihrende kraflvoll gebildete steinerne

Kanzel and der reichgeschnitzte Kanzeldeckel niit hoheiii Aufbau beachtenswert.')

Audi die eiserne (Ultertlir zur Taufkapelle ist eine tUchtige Arbeit. Die Tauf-

kapelle selbst ist durch eine ioniscbe Saulengaierie von 1595 von der Kirche ab-

getrennt.-) Besonders schon der Ratsherrensitz, eine Arbeit des 17. Jahrbunderts,

edel und einfacli kraflig mit Intarsien, oder wie man damals sagte ,,WeIsch-

tiifelwerk" '); die prachtige Bekronung, leider verloren, war reich durchbrochen.

Pommern

Der Boden von Pommern scheint fiir die Renaissance wenig aufnabmefiihig

gewesen zu sein. Die machtigen Stildte Stralsund, Greifswald, Stargard u. a. liatten

ihre entscheidende Rolle ausgespielt und zeigen nur in ihren mittelalterlichen

Monumenten Zeugnisse einstiger Bliite. Mit der neuen Zeit beginnt audi bier das

Fiirstentum sich zu erbeben. Schon Herzog Bogislaw X. (-}• 1623) sucht die fiirst-

liche Macht fester zu begriinden. Er beruft Doktoren des romischen Recbtes ins

Land, um die neue Ordnung durcbzuftihren.^) Unter seinen Sobnen Georg und
Baniim X. setzt sich in den Stadten die Reformation gegen den Willen der Fiirsten

durch. Nach Georgs Tode (1531) teilt Philipp I. mit Barnim die Regiening, bis

ersterer 156U stirbt und letzterer 1569 entsagt. Barnim, eine friedhcbe, den

Kunsten eigebene Natur (der tibermutige Adel verspottete ihn oft wegen seiner

,,Spillendreherei", d. h. Liebe zum Drechseln und Bildschnitzen), ist uns besonders

durch bauliche Unternehniungen bedeutsani. Sodanii aber tritt der hochsinnige,

prachtliebende und gebildete Joliann Friedrich (1570— 1600) als Forderer der

Kiinste auf. Maler, Formscbneider und Kupferstecher linden Beschaftigung

:

Johann Baptista, .,furstlich pommerischer Gontrefaitmaler", gewiB ein Italiener,

gait als der beste Kiinstler in Norddeutschland. An Stelle des durch Brand

zerstorten Schlosses zu Stettin lieB Johann Friedrich durch einen welschen

Meister seit 1575 einen ansebnlicben Neubau auffiihren, der zwar im (_)ktober des

folgenden .Jabres wieder durch Feuer beschiidigt wurde, aber 1577 schon seine

Vollendung erhielt. Auch das JagdschloB Friedrichswalde, tief im Forste unweit

der Ihna, erbaute er, und die verfallenen Schlosser in Stolp, Lauenburg u. a.

stellte er wieder her. Noch eifrigere Forderung von Kunst und Wissenscbaft

linden wir sodann bei deni edlen, sinnigen Philipp II. (f 1618), den seine religiosen

Griibeleien nicbt abhielten, mit warmem Anteil den Schopfungen der Kunst zu

folgen, Miinzen, Gemalde, Miniaturen und andere Kostbarkeiten zu samniein und

fur sein reiches Kunstkabinett einen besonderen Fliigel dem ScbloB in Stettin

anzuliauen. Von der feinen Sitte, von der echt humanen Gesinnung und der fiir

jene Zeit selten boben Bildung an seinem llofe gibt nns Philipp Hainhofers Reise-

tagebuch") anziehenden Bericht. Noch ist (im Kunstgewerbemuseum zu Berlin)

der beriibmte pommersche Kunstscbrank erbalten (Abb. 112), den ein Augsburger

Patrizier im Auftrage des Fiirsten hatte arbeiten lassen, und den er, zugleich mit

eineni zweiten iibnlicben Prachtwerk, dem jetzt verschollenen sogenannlen Meier-

hof, selbst nach Stettin iiberbrachte.

Der ansebnlichste Rest von den architektonischen Schopfungen der poni-

merscben Herzoge, wenn auch in seiner jetzigen Gestalt kiinstlerisch nicht eben

1) Botticher a. a. 0. Abb. 207, 208.

-) Botticher Abb. 209, 210.
i*) Hagen a. a. 0. S. 156.

*) Barthold, Geschichte von Riigen und Pommern IV. 2 S. 4 ff.

°) Herausgegeben in den Baltischen Studien, II. Bd., Stettin 1836.
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bedeutend, ist das SchloB zu Stettin^) (Abb. 128). Seine Front mit dem Haupt-

portal, das iibrigens einer spateren Zeit angehort, liegt gegen Siiden. Neben dem
Portal, zur Rechten des Eintretenden, erhebt sich, aus dem Mauerkorper vor-

springend, ein viereckiger Turm, der oben ins Achteck iibergeht. Dieser Fliigel

ist neuerdings ganz umgebaut, wobei eine schone alte Holzdecke wieder in dem
groBen Saal des Obergeschosses Verwendung land ; in diesem ist heute die Samm-

lung der Gesellschaft

t'tir Pommersche Ge-

schichte und Alter-

tuinskunde aufgestellt.

Tritt man durch das

Hauptportal ein, so

befindet man sich in

einem groBen vierecki-

gen ScbloBhofe von

ziemlich regelmaBiger

Anlage, der wieder

durch zwei viereckige

Tiirme ein stattliclies

Geprage erhillt. Der

eine, am westlichen

Fliigel vorspringend,

enthiilt den Aufgang
zu den dortigen Riiu-

men; der andere, oben

ins Achteck (iberge-

hend, dient als Uhr-

turm. Ini iibrigen ist

der ganze Bau von

groBter Einfacbheit,

die Flachen verputzt,

die architektonischen

Glieder aber von Stein.

Die Form durchweg

die einer schlichten

klassizistischen Re-

naissance, die Fenster

mit antikem Rahmen-
profil und Deckgesims,

im ostlicben und dem
anstoBenden Teil des

nordlichen Flligels, die eine besondere Baul'iihrung zeigen, zu zweien gruppiert.

Die Abwesenheit alles Mittelalterlichen, noch mehr aber die Bekronung des

Ganzen mit einer hohen Attika, deren Gesimse durch liegende Voluten abgeschlossen

wird und bloB dazu dient, das Dach zu maskieren, deutet auf polnisch-slawischen

EinlluB unter italienischer Leitung. Ein schlicliter Erker ist am nOrdlichen Ende
des Westfliigels, ein ebenfalls einl'ach behandeltes Doppelportal, dariiber eine

kleine Halle mit kanneUerten dorischen Pilastern, im nordlichen llauptfliigel an-

geordnet. Die Treppe, die hier in geradem Laufe aufsteigt, zeigt italienische

Anlage. An diesen beiden Flugeln best man zweimal die .lahreszahl 1577. Es

1) NiUiere Naohrichten iibor desson Geschiohte uad einstige Clestalt in "W. H. Jleyer,

Stettin in alter und neuer Zoit. Daselbst 1887, p. 115 ff.

Abb. lis SclilofS zu Stuttiu von Nordpu
(Nach eincm Kupferstich des IT. Jhdts.)
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sind also die Telle, welche seit 1575 unter Herzog Johann Friedrich ,,durch einen

welschen Maurer, Antnnins WilhcJin", aufgefiihrt wurden. Andeutungen einer

einstigen reicheren Gliederung sind in einigen Pilasterordnungen am Westlliigel

erhalten. Ebenso bemerkt man am ostlichen Knde des Hauptbaues Spuren der

ehemaligen Bogenliallen, die nach alien Abbildungen, eine Terrasse tragend,

fast den ganzen Hof umzogen. Im Innern ist die gleichzeitig erbaute ScbloB-

kirche der wichtigste Raum: ein Rechteck mit Spiegelgewolbe, in drei Geschossen

von Arkaden mit Emporen umzogen. Im untern standen nacb Hainhofers Be-

richt ,,die Diener imd Stadtleute, im mitlleren die Fiiisten, Riite, Junker und

Pagan, im oberen die Fiirstinnen, Frauenzimmer imd Magde". Von einem friiheren

Baue an der gleichen Stelle stammt das am ostlichen Fliigel befindliche Wappen
mit dem Namen Herzog Barnims X. vom Jahre 1538. Es ist in primiliven, wenig

verstandenen Itenaissanceformen ausgefuhrt. Ob die Bauteile, an welchen es sich

befindet, noch jenem friiheren Bau angehoren, ist weder mit Bestimmtheit zu

bejahen noch zu verneinen. Gewisse Umgestaltungen und Zusiitze abgerechnet

(namentlich die Attika) ware es wohl muglich, daB der ostliche Fltigel im wesent-

lichen aus Barnims Zeiten herriihrt.

Wenn man im westlichen Fliigel einen olfenen Durchgang passiert, so ge-

langt man in einen zweiten, kleineren Hof, der sich in derselben Tiefe, aber in

geringerer Breite parallel mit jenem ersten erstreckt. Ein vierter stattlicher Tuna
schliefit ihn an der Nordostecke ab und beherrscht bier die Verbindung nach

auBen, wahrend an der Siidseite ein zweites Tor auf die StraBe miindet. Auch
hier herrscht groBe Einfachheit, aber eine hiibsche Tafel mit den Brustbildern

Philipps II. und Franz' I. meldet, daB diese Fiirsten den Bau 1G19 als ,,musarum

et artium conditorium'' ausgefuhrt haben. Es war also der fiir die Bibliothek

und die Kunstsamndungen des Herzogs beslimmte Bau, von welchem auch Hain-

hofer berichtet. Damit schlieBt hier die Bautatigkeit unserer Epoche ab.

Wenn der heutige Zustand des Schlosses nun nur noch bescheidene Reste

einer kiinstlerisch bedeutsamen Anlage zeigt, so geben die alten Abbildungen'i doch

den Beweis, daB diese im IG. Jahrhundert tatsachlieh vorhanden war. Insbesondere

bot der leider ganz umgebaute siidliche Fliigel, wo sich noch heute der Haupt-

gang befindet, einst ein reiches Bild durch seine fiinf Querdacher mit Renaissance-

giebeln, seine aufwendige spatgotische Gliederung, insbesondere der Obergeschosse,

den malerischen Turra an der Stidwestecke, da, wo sich die SchloBkirche belindet

und eine iiber diese Telle ausgebreitete iippige, vielleicht in Sgraffito hergeslellte

schmtickende Malerei; dieser Teil war schon im Anfang des 16. .lahrhunderts

durch Bogislaw X. in prachtiger Weise aufgebaut und enthielt die eigentlichen

Fest- und Reprasentationsraume. Die schone geschnitzte Holzdecke, noch in

spatmittelalterlicher Art, deren wir oben Erwilhnung taten, ist der lelzte Zeuge

einer einst gliinzenden Ausstattung im Innern, die dem einst auch in der auBeren

Architektur teilweise prachtig darchgefiihrten Schlosse unzweifelhaft einen Platz

unter den kiinstlerisch bedeutungsvoUen Residenzen deutscher Fiirsten sicherte.

Freilich mit einem stark polnisch-slawischen Einschlag.

Die Stadt selbst zeigt kaum Spuren mehr von irgendwelcher Kunstbltite

wahrend der Renaissancezeit ; nur ein stattliches Hausportal in der GroBen (Jder-

straBe Nr. 72 ist zu erwiilmen.

Die iibrigen Renaissancebauten Pommerns gehoren iiberwiegend der spateren

Zeit an.-) So das SchloB Pan sin bei Stargard, das SchloB Pudagla auf

der Insel Usedom vom Jahre 1574, das SchloB Mellenthin vom Jahre 1575,

1) Bei Meyer a. a. 0. Taf. 1—3.
-) Die Notizen bei Kngler a. a. 0. S. 776 ff.
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mit schonen Gewolben im
Innern, das SchloB von
Plat he in den wenigen
noch erhaltenen Teilen:

endlich noch das statt-

liche SchloB zu Biitow,
1623durchBogislawXIV.
erbaut. Alle dieseWerke
sind, bei oft stattlicher

Anlage, doch von gerin-

ger kiinstlerischer Be-

deutung. Hoheren Wert
mag ihnen die nicht mehr
vorhandene innere Aus-

stattung gegeben haben.

Von biirgerlicher Ar-

chitektur dieser Zeit ist

in Pommern nicht viel

zu melden. Die mach-
tigen Stiidte hatten hier

mit dem 15. Jahrhundert

ihren Glanzpunkt iiber-

schritten.

In Stargard ist,

wie in den ubrigen Stad-

ten Pommerns, das Mit-

telalter die eigentliche

Bliitezeit des stadtischen

Gemeinwesens. Nicht

bloB die gewaltige Ma-

rienkirche und die eben-

talls stattliche .lohannis-

kirche, sondern die zum
Teil noch wohleihaltenen

Bet'estigungswerke der

Stadt mit ihren Tortiirmen, namentlich dem Johannistore und dem sogenannten
Roten Meer, zeugen von der Bliite der Stadt im 15. .lahrlumdert. Alle diese

Bauten, sowie einzelne noch wohlerhaltene Biirgerhauser aus jener Epoche, zeigen

die charaktervolle Backsteintechnik der norddeutschen Kiistengebiete. Im 16. Jahr-

hundert muB jedoch der Wohlstand Stargards einen emptindlichen StoB erlitten

haben, denn die Renaissance ist hier unliedeutend vertreten: man besaB offenljar

nicht die Mittel, um wie in Danzig freinde Kiiiistler zu berul'en, um den neuen
Stil hier einzubiirgern. Dennoch hat er sich an einigen Slellen gleichsam heim-

lich eingeschlichen, und es sind wahrscheiidich heimische Meister gewesen, welche

das Wenige, was sie von der welschen Bauweise aufgeschnappt hatten, nun zu
verwerten suchten: doch waren das nur vereinzelte Formen, und es ist merk-
wUrdig zu beobachten, wie sie sonst und im wesentlichen mittelalterliche Anlage
und Konstruktion festhalten und nur einzelne Renaissance-Elemente einfugen.

So sieht man es bei dem um die Mitte des 16. Jahrhunderts aufgefuhrten prach-

tigen Giebel des Rathauses (Abb. 129); er ist ganz mit einem in seiner Art reiz-

volien Netze golischer MaBwerke bedeckt, die aber durch anlik gebildete Gesimse,

an denen sogar der Zahnschnitt vorkommt, abgeteilt werden. Audi die ebenfalls

I

yui -i-j-ltu'U'jt:/^ \j\.r^\rw'j

:jt.

Abb. 129 Vom Ratliausfjiebel zu StarsarJ
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mit MaBwerken geschmiickten bogenformigen Einfassungen des (iiebels, sowie die

oberen Scbnecken reden die Sprache der Renaissance. Was vielleicht noch mebr
den Durcbliruch einer neuen Anscbauung verriit, ist der Umstand, daB alles in

Stuck ausyefiihrt ist. Man fing an, sicb der alten, ebrUchen Backsteinkonstruk-

tion zu schamen und die Formen des Werksteinbaues nacbzimbmen. DaB auch

sonst Mittelalter und Renaissance bier einander friedlich durcbdringen, beweisen

die gewundenen Riefungen der vier krUftigen Rundsiiulen. die im Flur des Rat-

bauses die Decke tragen, sowie die Kehlenprofile der Unterzugsbalken; ebenso

der groBe Kamin im ElrdgeschoB; aucb an ibm sind antik profilierte Gesimse mit

gotischen MaBwerken vereinigt. Die Riickseite des liatbauses bat einen Gieloel

vom Jahre 1G54 mit scbweren Voluten in einem hiiBlichen BarockstiL

Offenbar von demselben Kiinstler riibren nocb zwei andere, kaum minder

stattliche Giebel ber: der eine gebort einem die Ecke des Marktes und der Post-

straBe bildenden Privatbause, der andere einem Wobnbause an der Ecke der

RadestraBe und des Marktes. Hier siebt man deutlicb, daB die Giebelabsatze

urspriingbcb durcbweg ein einfacbes Kreissegment zeigten, welcbes man spiiter

und zwar sebr riicksicbtslos in Scbnecken umwandelte.

Derselben Zeit geboren sodann das Pyritzer Tor und das Walltor, beides

Stuckbauten, letzteres in guten einfacben Renaissanceformen, hiibsch aufge-

baut, mit toskanischen Pilastern belebt und mit Bogengliedern abgescblossen.

Was sonst in Stargard an Wobnbausern dieser Epocbe sicb befindet, bewegt

sich in schwerfalbgen und ijden Barockformen. So in der JagerstraBe eine

ziemlich groBe Fassade; eine kleinere am Markt, mit figiirlicbem Scbmuck in

Stuckreliefs von geringem Gehalt: durftige Provinzialkunst, die keinen Reiz

nocb Wert bat.

Etwas anders, aber nicbt viel gliickbcber. fand man sicb in Greifswald
mit der Renaissance ab. Wabrend die drei Kirchen der Stadt nocb jetzt ein

Zeugnis ibrer Bedeutung wabrend des spaten Mittelalters sind, spielt die Renais-

sance bier eine bescbeidene Rolle. Zuerst spricbt sie sicb — und diesmal aller-

dings mit einigem Erfolg — in dem prilcbtigen (.)berteil des Westturmes der

Marienkircbe aus, einem bocbst vortreffbcb gruppierten Aufbau auf dem ge-

waltig dicken mittelalterlicben Klotz des Turmunterteils, der bis in Hohe des

Mittelscbiifes reicbt. Darauf ist dreimal zuriickspringend ein reicbgegliederter

viereckiger Zwiscbenteil mit runden Tiirmcben an den Ecken gelagert, aus

dessen Mitte der acbteckige zweigescbossige Turmkorper bervorwiichst. AUe

diese Teile sind in Anlebnung an die untere Gotik in Ziegelbau mit MaBwerk

und geputzten Blenden durcbgefiihrt, am einzelnen weniger, als am UmriB als

Renaissance zu erkennen. Der Turm tragt dann noch einen mannigfach ge-

scbweiften. zweimal durcbsicbtigen, scbonen Kupferhelm iiber einer Docken-

galerie. Das Gesamte sicbtbar ein Werk des 16. Jabrbunderts und ein bocbst

verdienstlicber Versuch, die Ergebnisse des mittelalterlicben Backsteinbaues fur

die Renaissance nutzbar zu macben i Abb. 130). Man siebt sonst nur ein paar

Wohnbauser mit einfacben Scbneckengiebeln obne feinere Gliederung. Abnlich

auch das Ratbaus und ein wenigstens stattlicb angelegter Privatbau am Markt.

Eine Renaissance von betiacbtlicb grober und plumper Art an einem kolossal

hoben und Ijreiten Giebel der LangenstraBe, gleicb jenen Giebein in Stargard

von einer reicben Stuckdekoration, die ilire Motive jedocb nicbt mebr dem goti-

schen MaBwerk entnimmt, sondern aus allerlei wenig verstandenen Voluten und

anderen Scbnorkeln der Renaissance zusammensetzt. Der Eindruck ist reich,

docb wenig erfreulicb. Ein anderes groBes Haus in der KnopfstraBe zeigt ahn-

liche dekorative Absichten, aber mit besserem Verstandnis der Formen, obne in

jene Probiererei zu verfallen.
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Einige Schatze edler Renais-

sance bewahrt jedoch die Univer-

sitat. Zunachst den schOnen sil-

bernenLutlierbecliervom Jalire 1525,

ein Buckellielcli mit trefflicli kom-
poniertem Deckel in edlen Renais-

sancei'ormen, unter den deutschen

Geraten dieses Stils eines der friihe-

sten, sowohl liistorisch als kiinstle-

riscli bemerkenswert.

Hochst bemerkenswert sind be-

kanntlich schon die beiden elegan-

ten sill)ernen Universitatsszepter

vom Jahre 1456, die hier als zum
Universitiitsschatz gehorig erwahnt

werden mogen, freilich noch gotisch;

neben den alnilicben der Universi-

laten Heidelberg und Freiburg wohl

die einzigen aus jener Epoche bei

uns noch erhaltenen.

Sodann ein Prachtstiick fland-

rischer Teppichweberei, der be-

riihmte Teppich von Croi vom Jahre

1554. Er stellt in einer bedeuten-

den historischen Komposition die

Vermahlung Georg Philipps von

Pommern mit Maria, der Tochter

Johann Friedrichs von Sachsen, dar.

An der unteren Seite liest man ein

aus den Buchstaben P und H ver-

schlungenes Monogramm. Ein klei-

nerer Teppich mit der Geschichte

der Esther, minder fein, minder gut

gezeichnet, aber lebendig in den

Farben, von deutscher, vielleicht

rheinischer Arbeit. Auch ein Pracht-

werk alter Stickerei besitzt die Uni-

versitat an dem Rektor-Pallium,

welches 1619 von Herzog Philipp

Julius geschenkt wurde. Der lierr-

liche Stoff von j)urpurrotem Sammet
erhalt durch trefflicli stilisierte, in

Gold und Silber gestickte ornamen-

tale Silume erhOhten Glanz. Ein paar

Grabsleine aus guter Renaissance-

zeit sieht man ferner: vom Jahre 1551 das Epitaphium Herzog Philijips 1., dessen

reich ausgefiihrtes Wappen mit schOnem Akanthuslaub eingeiaBt ist; das Grabmal

des Herzogs Ernst Ludwig, mit der Gestalt des ritterlichen Herrn in kraftigem

Relief und freier Ilalhmg eingerahmt von kannelierten ionischen Saulen. Auch
hier gehoren die architektonischen Formen noch einer guten Friihrenaissance an.

Etwas mehr Ausl)eute gewidirt Stralsund, obwohl auch hier die politische

Macht und der Schwerpunkt der monumentalen Entwicklung ins Mittelalter fallt.

Ablj. loU Marieiikircliturm zu Greifswald
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Wenn man von der gegeniiberliegenden Kiiste Riigens aus die Stadt mil ihren

drei gewaltigen gotischen Kirclien und dem alle Privalbauten hoch uberragenden

Rathause sich im klaren Wasser des Strelasunds spiegeln sieht, so emplindet

man den stolzen Trolz dieser schon friili miichtigen und zu den bedeutendsten

MitgUedern des Hansabundes gehorenden Sladl; liberblickt man aber von einem

ihrer hohen Kirchliirme aus ihre Lage mitten im Wasser, einem nordischen Venedig

nicht uniihnlieh, so begreift man ihre ehemalige Wichtigkeit als des nordlicben

Tores von Pommern, weiterhin von Deutschland. Schwerlich hat irgendeine

andere Stadt eine solehe Zahl schwerer Belagerungen und Zersturungen erfahren,

kaum eine andere mit grufierem Heldenmut ihren zahlreichen Feinden von den

Ltibeckern und den Fursten von Riigen bis zu den Danen, Schweden und der

kaiserbchen Armee Wallensteins widerstanden. Immer erhob sie sich kriiftiger

und bliihender als zuvor, und erst die inneren Parteiungen und die unabliissigen

Kriege brachen im Ausgang des 15. Jahrhunderts ihre Macht, so da6 sie mit

dem Beginne der Renaissancezeit keine entscheidende Rolle mehr spielte.^) Das
verraten denn auch ihre Denkmaler (Abb. 131).

Was den Privatbau betrifft, so gehort er ahnlich wie in Greifswald im
wesentlichen dem Mittelalter an; es fehlt nicht an einzehien guten gotischen

Backsteingiebehi, ob-

wohl keiner so reich

durchgebildet, wie der

am Markt in jener

Stadt. Die wenigen

Wohnhauser der Re-

naissancezeit sind un-

bedeutend und ohne

Feinheit der Formen-

sprache. Es ist, als oh

in alien diesen pom-
merschen Stiidten fiir

eine Entwicklung in

diesem Formkreise

kein Boden vorhanden

gewesen ware. Eine

groBe Giebelfassade in

der OssenreyerstraBe

ist ahnlich den oben

geschilderten Greifs-

walder Giebeln, nur

etwas diirftiger in

den Profilen und ein-

facher in der Gestal-

tung der Voluten. An-

dere Wohnhauser der-

^) Vgl. iibei- das

Geschichtliche liaupt-

siichlicli 51 o h n i c k e unil

Zober, Stralsiindischo

Chroniken. 2 Bde. Strals.

18.33. Kiuse, Bruch-
stiicke aus der Gesch. der

Stadt Stralsund. 2 Bde.

Stralsund 1846. Abb. lol JI.ii-iLiilai. lie .;u Slralsuml
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selben Epochs, z. B. in der SemlowerstraBe, der BadenstraBe usw. sind ohne hohere

Bedeutung oder t'einere Entwicklung. Nur die gut gebildeten eisernen Anker,

welclie iiberall liervortreten, sind allenfalls beachtenswert.

Etwas erheblicher zeigt sich das Rathaus. Es ist in seinem Kern sin Bau

aus friihgotischer Epoche, wahrscheinlich im Anfang des 14. Jahrhunderts errichtet.

Die sechs riesigen, gleich hohen Giebel, welche zwischen ihren kecken Fialen

an der Fassade emporsteigen, erinnern stark an die alten Teile des Lubecker

und Rostocker Rathauses. In langgestreckter Anlage bildet der Bau einen mach-

tigen inneren Hof, der als offener Durchgang angelegt ist. Dieser wurde in der

Epoche der Spatrenaissance, d. h. im 17. Jahrliundert, mil stattlichen Siiulenhallen

aus Sandstein in zwei Stockwerken eingefaBt, unten ionisch, oben korinthisch,

mit kraftig behandelter Balustrade. Das Ganze wohl malerisch wirkend, aber

ohne feinere Form und hohere Entwicklung, mit den prachtigen Hallen der Rat-

hauser zu Bremen und Liibeck nicht entfernt zu vergleichen.

Das im ziemlich dunklen ObergeschoB des Baues nicht sehr glucklich unter-

gebrachte Museum besitzt eine Anzahl wertvoller Kunstwerke und kunstgewerb-

licher Arbeiten, welche wenigstens bezeugen, daB auch hier reiche Ausstattung

damaliger Burgerhauser gepflegt wurde. Zunachst eine Anzahl schOner Ofen-

kacheln aus der besten Zeit der Renaissance, einige 1540: teils polyehrom be-

handelt, teils griin glasiert. Dann einen ganzen griinen fJfen von reicher plastischer

Arbeit, mit vielen portriitartigen Kopfen auf den einzelnen Kacheln, manche aus

der Fruhzeit, andere aus der spateren Epoche des IG. Jahrhunderts. Ein anderer

vom Ends des 17. Jahrhunderts stammt aus dem Nonnenkloster zu Barth mit

weiBem Grand und Malereien in blauer und griiner Farbe, hauptsachlich sitzende

weibliche Gestalten, die nicht bloB oben stark dekolletiert sind. Sodann sieht

man eine ausgezeichnete Sammlung zinnerner Krtige und Pokale, Zunftkannen

und Willkommbecher, groBenteils aus dem 17. Jahrliundert (man liest 1G52 und

ahnliche Daten) treffHch gegliedert und aufgebaut in gut verstandener lebendiger

Profilierung. Endlich einen Schatz von sieben prachtvollen silbernen, groBten-

teils vergoldeten Pokalen und Bechern von mannigfaltigster Form und meister-

licher Arbeit, einen der wenigen noch im Besitz einer Stadt betindlichen Silber-

schiitze; bisher noch kaum gewiirdigt.

Endiich ist noch der vielen prachtigen Kronen und Lichtarme aus Messing

in Stralsunds Kirchen, besonders eines ungewohnlich reich und schon ausgefiihr-

ten, messingenen Kronleuchters in der Marienkirche vom Jahre 1649 zu gedenken.

Seine Arme sind mit feingegliederten Kniiufen und edelgezeichneten Akanthus-

ranken aufs herrlichste geschmiickt. Ein anderer kleinerer ebenda ist von ithn-

licher Behandlung.

Mecklenburg

Ahnliche Verhaltnisse wie in Ponmiern begegnen uns in Mecklenburg. Auch

hier hatte im Mittelalter die geistliche Macht und mehr noch die Kraft des

Biirgertums in den gewaltigen Backsteinkirchen von Doberan und Schwerin, von

Rostock und Wismar sich bedeutende Monumente gesetzt. In der Renaissance-

zeit tritt das Burgertum hier ganz vom Schauplatz zuriick; die lebensfrohen und

baulustigen Fiirsten des Landes errichten datur eine Reihe von Schlossern, die

zu den reichsten Denkniiilern der deutscheu Renaissance zu rechnen sind und

namentlich durch die Ausbildung eines edel gegliederlen Terrakottenbaues hohe

und selbstandige Bedeutung erhalten.

Vornehmlich ist es der treffliche Herzog Johann Albrecht I., neben ihm

sein Bruder und MitregenI Herzog Ulrich, welche als eifrige Forderer der Kunst

auftreten und die Renaissance durch eine Reihe gliinzender Schopfungen in
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Mecklenburg einfuhren. Audi hier treffen diese Bestrebungen mit einer allge-

meinen Steigerung des geistigen Lebens, namentlich mit der reformatorischen

Tatigkeit zusamnien. Besonders tritt uns in Johann Albrecht I.
(-J-

1576i die

anziehende Gestalt eines durcli hochherzige Gesinnung, wahre Religiositat, edle

Geistesbildung und schopferische Tatkraft hervorragenden fiirsllichen Mannes ent-

gegen.^j Nicht bloll fiihrte er in seiner fast dreil5igjahrigen Regierung die Re-

formation in seinem Lande durch, sorgte fiir eine neue Kirchenverfassung, er-

neuerte und verjtingte die Hochschule des Landes zu Rostock, wies das Vermogen
der aufgehobenen KlOster milden Stiftungen und vor allem den neu begriindeten

Schulen zu, sondern schuf in Rechtsptlege, Verwaltung und Polizei, im Miinz-

wesen, in Kinrichtungen ftir Handel und Verkebr die Grundziige eines neuen, auf

die allgemeine Wohlfahrt abzielenden Staatslebens. Nach dem Tode des treff-

lichen Fiirsten trat Herzog Ulrich als Gebieter des gesamten Landes mit Kraft

und Ernst in die FuBstapfen seines Bruders und brachte das von diesem Ange-

bahnte zur voUen Durchfiihrung. Diesen beiden Fiirsten verdankt Mecklenburg

nun eine tatige Aufnahme der Renaissance, die sich noch jetzt in gliinzenden

Zeugnissen nachweisen latJt.

Das Hauptwerk im Lande ist der Fiirstenhof zu Wismar. Die Ge-

schichte dieser Residenz der Mecklenburgisclien Fiirsten wirft grelle Schlaglichter

auf das Verhalten der mittelalterlichen Stiidte, auf ihren Trotz und ihren stolzen

Unabhilngigkeitssinn.'-) Seit 1256 batten die Herzoge von Mecklenburg in der

Stadt eine von Johann 1. erbaute Burg, die jedoch, als die iibermtitigen Burger

1276 ihre Stadt mit einer Mauer umzogen, aus dem stadtischen Mauerring aus-

gesclilossen wurde. Xach einem Brande des Jahres 12S3 wurde die Burg zwar

wiederhergestellt, al)er schon 131.10 sab sich der alternde Fiirst Heinrich der Pilger

veranlaBt, um den Hauptgrund der fortwiihrenden Zwistigkeiten mit den Btirgern

zu beseitigen, die Burg abzubrechen und in der Stadt auf einem ihm dafiir ein-

geraumten Platze einen Hof zu erriehten. Dieser wurde 1310 in einer neuen

Fehde mit der Stadt zerstort, allein Heinrich II. der Lowe, des Pilgers Sohn,

setzte gegen den Willen der hartnackig widerstrebenden Burgerschaft den Bau
einer befestigten Burg innerhalb der Ringmauern an anderer Stelle durch. (ileich

nach dem Tode des kraftigen Fiirsten wufiten jedoch die Biirger es dahin zu

bringen, daB die Vormiinder seines noch minderjahrigen Nachfolgers ihnen die

Burg samt ihren Festungswerken verkauften, wogegen indes den Herzogen ge-

stattet wurde. einen andern Hof in der Nahe der Georgenkirche ferner zu be-

wohnen. Dies ist der noch jetzt vorhandene Fiirstenhof. Von den um 1430

darin aufgefiihrten Gebiiuden ist schwerlich noch etwas erhalten, es sei denn,

daB in dem schrag hinter den Hauptgebauden sich hinziehenden Stall noch ein

Rest der alten Anlage stecke. Der Hauptbau besteht aus zwei Fliigeln, welche

rechtwinklig zusammenstoCen und mit dem Stall einen dreieckigen Hof um-

schlieBen. Der von Siid nach Nord laufende „alte Hof-' wurde lol2— 13 zur

Feier der Vermiihlung Herzog Heinrichs des Friedfertigen mit der Prinzessin

Helena von der Pfalz errichtet. Der neue Baumeister hiefi Georg, der Maurer-

meister Erfiiiar oder Ertinnn Botli. Das Gebaude wird im Jahre 1576 als zwei

Stockwerke hoch geschildert. Im HauptgeschoB war links die groBe Hofstube

(Hofdornitzi^i, rechts die Kiiche. beide Raume wie noch heut gewolbt und mit

rundbogigen Portalen versehen. Die Gewolbe ruhen auf derben kurzen Saulen

von schmuckloser Art. Gegen den SchloBhof hatte das Haus drei Erker und

an der Fassade nach der Kirche funf in Holz errichtete Giebel. Auf dem Hofe

1) C. von Lutzo-sr, Versuch einer pragmat. Gesch. von Jlecklenburg, III, S. 1 19.

-) \s\. (lie verdienstliche Arbeit von Dr. L i s c li in dessen Jahvbuch V, S. h if.

3) In den siiddeutsclien Sehlossern als ,Turuitz' bekannt.
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war eine Wendeltreppe angebracht. Ein im Jahre 1516 erljauter Gang stellte

eine unmittelbare Verbindung mit der lienacbbarten Kircbe her.

An diesen im Laufe des 16. Jahrhunderts stark verfallenen und nachmals

in der schwedischen Zeit durch einen Brand zum Teil verwiisteten Tail fugte

Herzog Johann Albrecht I. 1553—54 fur seine bevorstehende Vermahlung den

stattlichen Bau des neuen Hofes, indem er denselben im rechten Winkel an den

alten Flugel seines Oheims Heinrich anschloB. Dieser ,,lange neue Bau" trat

an die Stelle eines da vorher vorhandenen zweistockigen gotischen Saalbaus von

1506. Der Bau wurde durch Meister Gabriel van Al-en im Sommer 1553 be-

gonnen, neben ihm war Videiitin ron Li/ra, Maurermeister des Rats von Liibeck,

dabei beschilftigt, und als Gabriel van Aken schon Ende November desselben

Jahres wegen MiBhelligkeiten mit seinem KoUegen plotzlich den fiirstlichen Dienst

verlieB und nach Liibeck zog, von wo er dem Herzoge einen Absagebrief schrieb,

wurde Valentin von Lyra mit der Fortsetzung des Baues beauftragt.') Allein

der Herzog mu6 der Geschicklichkeit dieses Mannes nicht unbedingt vertraul

haben, denn sogleich nach dem Abgange Gabriels van Aken wandte er sich an

den Kurfursten August von Sachsen mit der Bitte, ihm seinen Oberzeug- und

Baumeister CasiKir Yogt (von Wierandt, den wir am Dresdener SchloB kennen

lernen werden) zu senden, um ihm „zu seinen vorhabenden Gebauden riltlich zu

sein". Da dieser aber mit dem Festungsljau von Dresden beschaftigt war und

den Auftrag erhalten hatte, das Fundament zum neuen Schlosse zu Leipzig, der

PleiBenburg, abzustecken, um den Beginn des Baues vorzubereiten, so verweigerte

der Kurfiirst die ErfuUung der wiederholt ausgesproclienen Bitte. Noch um Weih-

nachten 1554 schickte der Herzog sodann seinen Maurer nach Weimar an Johann

Friedrich den Alteren, um dessen SchloB Grimmenstein bei Gotha, namentlich

die SchlieBung der Gewolbe unter dem Walle zu besichtigen. Von dort nahm
der Meister einen Poller mit nach Mecklenburg zur Vollendung der angefangenen

Bauten, und am 24. Februar 1555 konnte Johann Albrecht seine Vermahlungs-

feier mit der Prinzessin Anna Sophie von PreuBen in dem neuen Fiirstenhof feiern.

Der Bau gehort durch GroBartigkeit der Verhiiltnisse und edle Pracht der

Ausstattung zu den hervorragendsten Werken der Renaissance in Deutschland.

Um von seiner Anordnung eine Anschauung zu geben, fiigen wir zu der AuBen-

ansicht (Abb. 135) noch eine Darstellung der llofseite unter Abb. 134 )jei. Das

Ganze besteht, wie man sieht, aus einem ErdgeschoB und zwei oberen Stock-

werken. Die Verhaltnisse sind groBartig, das ErdgeschoB hat gegen 7 Meter

Hohe, das erste Stockwerk etwa 6 und das zweite gegen vier Meter. Dazu kommen
die ungemein weiten Achsen, die iiber fiinf Meter messen. Die iiuBere Fassade

hat sieben Fenster Front, aber die siimtlich dreiteiligen Fenster sind von solcher

Breite, daB die Lange gegen vierzig Meter betragen mag. Das ganze Mauer-

werk liesteht mit Ausnahme der aus Ditnemark herbeigeholten Quadern flir die

Fundamente aus Backsteinen. Nur die Hauptportale und der prachtvolle Relief-

fries, der das ErdgeschoB an beiden Fassaden abschlielU, sind in Stein aus-

gefiihrt. Die Flachen des Mauerwerks jedoch batten urspriinglich, wie es scheint

durchgangig, einen Uberzug in Putz, der an der AuBenseite im ErdgeschoB

durch horizontale breite Fugen gegliedert war. Mit feiner Berechnung hat der

Kiinstler der Architektur des AuBeren und der des Hofes einen wesentlich ver-

schiedenen Gharakter verliehen, indem er nach auBen den Portalen und Fenstern

1) Siimtliche Nachricliten iibcr die Kiinstler vcrdaiikeu "wii' den wertvollen Mitteilungen

von Lisch im .Talirb. V. S. 20 IT. Ygl. feruer; F. Sarre, Der Fiirstenliof in "Wismar und die nord-

deutselie Terrakotten-Architelvtur der Renaissance, Berlin 1890. Vor allein F. Sclilie, Die Kunst-

nnd Ueschichtsdenkinaler des GroCherzogtiims Mecklenbxirg-Schwerin, Scliwerin 1897. II.

S. 18G tr m. Abb.
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Abb. 132 Vom Fiirstenhof zu Wismar
(Nach : Haujtt, BaclvSteiiibauten der Kenaissance)

reichere Einfassungen durch Ilermen, den Fenstern im ErdgeschoB und im ersten

Stock zieiiich dekorierte Giebel gegeben hat. Dafiir aber stattete er die Hofseite

in den beiden obeien Geschossen mit fain geschmiickten Pilastern aus, die am
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Abb. 133 Voiii Fiirstcnhof zu Wismar
(Nacb: Haupt. Backsteiubauteii dcr Renaissance)

Treppenhause sogar bis ins ErdgeschoB durchgefiihrt sind. 1^'ur die Fenster

selbst wahlte er konsequent die Dreiteilung, und zwar im ErdgeschoB mit Bogen-

abschliissen, in den olieren Stockwerlien dagegen mit gradlinigem Sturz. Das
ganze Rahmen- und Pfeilerwerk der Fenster ist mit Ornamenten von Laul)- und

Fruchtscliniiren bedeckt. Den AbschluB dieser reiclien Drnamentik, die durch-

gangig in gebrannten Steinen ausgefiihrt ist, bilden die beiden prachtvollen
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Friese, die am AuBern and Innern die Stockwerke Irennen, der obere wieder aus

Terrakotten and zvvar einer Reihenfolge von Portriilmedaillons zusammengesetzt,

der untere in Kalkstein ausgefiihrt. Die unteren Friese stellen an der Stralien-

seite Kiimpfe und Szenen aus dem trojanischen Kriege, an der Hofseite aljer die

Geschichte des verlorenen Sohnes dar, die ersteren lebhaft bewegt und offenbar

von antiken Reliefs stark beeinfluBt. Man mochte sogar an eine Reminiszenz

an sehr bekannte athenische Friese denken; jedenfalls ist hier ein stark huma-

nistischer Zug durchbrechend.

Abli. 134 Fiirstenhof zu Wisraai' Hofseite vov iler WiedevhersteUuiio

GroBter Reichtum von Zierat schmiickt auch die zahlreiehen, vor der ller-

stellung verschieden gestalteten Portale, von denen die kleineren im Hofe mit

ihren halbkreisformigen Abschlussen, den eleganten Laubornamenten, den feinen

Kapitellen und den in den Zwickeln und Friesen angebrachten Portriitmedaillons

wahre Meisterwerke anmutigster Friihrenaissance sind oder waren (Abb. 132

bis 134). Dagegen erkannte man an den Hermen und Karyatiden der aulSeren

Fenster und den etwas wilden Skulpturen der beiden Hauptportale eine weit

derbere Hand und eine offenbare Abhangigkeit von der Richtung des Antwer-

pener Floris-Stiles. Trotzdem gehort der Bau, eben wegen dieser durchgebil-

deten Tonplastik, zu den merkwlirdigsten Denkmalen unserer Renaissance, und

es ist fur uns von hohem Wert zu erfahren, daB seit der zweiten Halfte des

Jahres 15.")'2 der Steinbrenner Statins von Diireii diese Ornamente aus gebranntem

Ton gefertigt hat. Noch 1557 stand er in herzoglichen Diensten und lieferte audi

fiir Herzog Ulrich verschiedene tonerne Werkstiicke, wobei ihm fiir ein ,,grotes

Stuck Biltwerk" fiinf, fiir ein kleines zwei Schillinge bezahit wurden. Spater

lieB er sich in Ltibeck nieder, wo wir ahnliche Arbeiten finden werden. Neben

ihm war zu Schwerin noch ein alter Ziegelbrenner tiltig, zu Domitz aber wurden

holliindische Ziegelbrenner beschaftigt. Statins' Herkunft von Diiren, wie die des

Liiliko- Haup t , Renaissance in Deutscliland 11 3. Aufl. 1'^
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Baumeisters Gabriel von Aachen, weist nun freilich audi auf die an die Nieder-

lande grenzende Gegend der Rheinlande, und es liegt also nahe, ihren Stil von
dort herzuleiten. Doch kann es sich da nur um den der Omamentik handeln;

eine Terrakottenarchitektur dieser Art kennen wir in den Niederlanden nicht, und
so haljen wir diese als eine ausgezeichnete Errungenschaft der mecklenburgischen

und benachbarten Gebiete zu betrachten. Dafi die oberitalienische Terrakotten-

architektur, insbesondere die ferraresische (Palazzo Roverella), dabei das Vorbild

gewesen sei, scheint gewiB.

aipI). 1:1 ihol /,ii W ihiii nM'ili- vur (Icr W iidcrlu'vslclUui

Von der alten Einrichtung ist nichts mehr erhalten. Links von dem ge-

wolbten Eingange, der als Durchfahrt zum Hot' diente, war die Hofstube. rechts

die Wohnung des Plortners und anderer Diener. Im ersten Stock war der groBe

Tanzsaal, der die ganze Liinge des Fltigels umfaBte; im zweiten Slock, der eine

anmulige Aussicht gewahrt, befand sich der Speisesaal, daneben der Herzogin

Gemach und die Ratsstube. Den Zugang zu den oberen Stockwerken vermittelt

die am ostlichen Ende in einem viereckigen Treppenhaus angebaute Wendelstiege.
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Das Dach hatte urpriinglich Giebelerker mit Gemiichern, die aber 1574 abgelragen

wurden, weil von ilirer Last das Gebilude gesunken war. Die Deckenverzierungen

fiir die Sale des Fiirstenhofes sowie des Schlosses zu Sciiwerin malte 1554 Meister

Ja/.ob Straiif) zu Berlin. Sie bestanden aus vergoldeten Rosetten, welche in Berlin

auf Leinwand gemalt und dann an Ort und Slelle befestigt wurden.

Im Fiirstenhof. wenn wir die dem Norden eigentiimlichen Ilinzufiigungen,

wie die einstigen Zwerchgiebel des Daches, vorspringenden Treppentiirme und

ahnliches als einen dem Norden gebrachten Tribut zur Seile lassen, haben wir

ganz offenbar eine bewuBte Ubertragung italienischer Kunst nach dem Norden zu

sehen. Herzog Johann Albrecbt stand zu Ercole Este in Ferrara in vertrauten

Beziebungen, und so erkliirt sich wohl sein Wunsch, die dort gesehene schune

und modiscbe Kunst eines reinen Backsteingebietes in dem ebenfails haustein-

armen Mecklenburg nachzuahmen. Audi Bologna kommt da stark in Betracht.

Die Pilasterarchitektur der Hofseite rait ihren weiten Achsen spricht diese Be-

ziebungen sehr deutlich aus.

Fur die Verwirklichung soldier Absicht muBten natiirlicb die Meister ge-

sucbt werden, die dazu tahig waren. Solcbe gab es aber bereits einige damals

im Norden ; in Liineburg, Emden, Liibeck und der Mark finden sich dekoralive

Arbeiten in fruher Rennaissance in Ton ausgefiihrt, die ofifenbar durch das dort

vorbandene BedCirfnis schon seit gotischer Zeit hervorgelockt waren. In Liine-

burg, wie vor allem in Liibeck, sind gotische Terrakottenfriese und abnliches

geraume Zeit vorher festzustellen. Die Stein- und Ziegelbrenner (wie Slatius

von Diiren) daselbst miissen aber damals durch die Wanderschaft mit siidlicher

Formenwelt vertraut geworden sein, und so mag der Herzog seiche fiir seine

Zwecke aus verschiedenen Gegenden zusammengezogen haben. Es finden sich

denn bier Arbeiten in reiner Friihrenaissance stark italienischen Charakters, wie

an den zarten Portalen der Hofseite und den Pilastern, andere Telle, insbesondere

die Fensterumrahmungen beider Fronten waren aber in klarstem, vlamischem

Stil der fiinfziger .lahre gebildet, so insbesondere die Hermen und Giebelfelder

der StraBenfenster. Hs mag dabei nicht unmoglich sein, da6 nur ein ganz ein-

facber Gesaiutentwuri" nach italienischem Vorbilde vorlag, und es nun den ver-

sdiiedenen Bildhauern in Stein und Terrakotta oblag, die Portale, Pilaster und
Fenster moglichst scbon nach ibrem Vermogen zu liefern; und so wird sich denn

audi der stilisfische Unterschied dieser Telle von selbst erkliiren.

Eine der beklagenswertesten Restaurierungen durch einen Puristen hat leider

1877 das Ganze unter Beseitigung alles irgendwie barock Erscheinenden, ins-

besondere der Telle im Florisstile, erneuert und dabei unter Zufiigung griechischer

Athenekopfe und Palnietten nur die italienisch erscheinenden Telle als Vorbild

bestehen lassen. Das Originalwerk ist auf dieseni Wege vollig vernichtet. Nur
die ins Schweriner ^luseum geretteten Originalstiicke geben hier noch Anschauung
von dem unersetzlichen Verlorenen.

Die Stadt Wisniar, die kraftvoUe Hafen- und Ilansestadt, hat aber selber

an den Taten der Renaissance lebhaften Anteil genonmien. Da ist vor allem die

zum Tell priicbtige Ausstattung der drei riesigen gotischen Kirchen der Stadt,

der Marien-, .liirgen- und Nikolaikirche, von denen die letztgenannte an Hohe dem
Kolner Doni fast gleichkommt, die in der Renaissancezeit hochsten Glanz ge-

winnen, wie ja in Mecklenburg iiberhaupt die zahlreichen und groBen mittelalter-

lichen Kirchen gerade in protestantischer Zeit besonders iippig ausgeschmiickt

wurden. Ein Heer von ungeniein priichtigen Kanzeln, Grab- und Denkmiilern,

Epitaphien, Taufsteinen, audi wohl Altiiren fuUte seit dem 16. .labrhundert die

weiten strenggeformten Hallen, sie zu friscbestem Leben erweckend. AuBer in

Liibeck und in manchen Teilen von Schleswig-Holstein findet sich in Deutsch-
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land wohl nirgends mehr eine solche Fiille derartiger dekorativer Kunst in Stein,

Holz und Metall.')

Die Marienkirche enthalt eine groBere Reihe von Epitaphien; von ihnen

sei genannt das schone des Nikolaus Karow, aus Holz mit mittlerer Alabastertafel,

die Kreuzigung in Alabaster, von 1(314, vom Bildhauer Gon-ies i^hiade. In der

Mitte eine doppelte korinthische Siiulenordnung; unterer AbschluB reichstes Roll-

werk um die Inschrifttafel, oben ein Aufsatz mit Hermen, dariiber gebrochener

Giebel mit Obelisken, Alabasterstatuetten Gbristi und zweier Propheten als

Krijnung und zwischen den Saulen. Die Formen stark hoUandisch, doch von
Noblesse. Die meisten vibrigen Epitai)bien sind barocke Holzschnitzerei aus

dem 17. Jahrhundert, danmter wahrhaft iippige Arbeiten: so das Schnohrsche

von 1657, das dem spiiten Amsterdamer Stil angehorige von David Mevius. Von
groBerer Bedeutung ist das hOlzerne Grabmal des scbwediscben Generals

Grafen Wrangel (f lG47i in der Wrangelkapelle. Unten ein mannshoher
Unterbau, mit Kupferplatten fur Inschriften bekleidet, darauf eine mit Balustrade

und Obelisken umgebene Plattform, die den Sarkopbag in der Mitte tragt. Auf
ihm ausgestreckt die Gestalten Wrangels und seiner Gattin, an den Ecken kreuz-

tragende Engel, an den Langseiten freigescbnitzte Apostelgestalten, an den kurzen

die Auferstehung und die Wappen. Das Ganze hochst charaktervoll geschnitten

und eigenartig. Der Bildhauer war vermutlich Cliristktii Milller.

In St. Jiirgen ist die Ausstattung aus der Renaissancezeit eine bedeut-

samere. Wahrend leider die Epitaphien meist verschwanden, ist vor allem die Orgel

mit ihrer Biihne, die Kanzel, die Taufe und noch einiges erhalten geblieben. Die

erstere, ein Werk des Giirries <jnai7c, 1611, gehort im Aufbau zu den erfreulichsten

in Deutschland ; sie erhebt sich iiber der schonen Bogengliederung der Biihne mit

drei vieleckigen Tiirmen, deren durch drei starke Konsolengesimse unterbrochener

Aufbau sich in Spitzen und Tempelchen auf lost. Die Wirkung ist eine prachtige.

Ahnlich wertvoll ist die reichgeschnitzte Kanzel, 1608 von IL/n.s lUilile und
Giirries (,h(adc, Tischlern, hergestellt; ihr Korper, achteckig mit erkerartigen

Ausbauten, hat schone Gliederung von liberreichen Hermen an den Ecken und
Nischen mit Aposteln dazwischen, ahnlich der Aufgang, der reiche Hangezapfen
mit Konsolen und Kartuschen hat; der Kanzeldeckel ebenso reich; die Kanzeltiir

mit .Saulen und Schnijrkelaufsatz. Die prachtige Tiir zum friiheren Sangerchor mit

freien Saulen, Hermen und iippigem Aufsatz, schiUi eingelegt. Die ..Fflnte" (Tauf-

kessel) von Bronze auf Lowen als FiiBen; der hohe Deckelaufsatz ist achteckig

mit Saulen und durchbrochener Schnorkelkronung. Geschnitztes Gestiihl iiberall;

Epitaphien und Totenschilde in reicher Uildhauerei ; alles schon bemalt und ver-

goldet Oder auch eingelegt. An Bronzekronen mangelt es auch nicht.

Auch die Nik olai kirch e besitzt noch ahnliche Ausstattungsteile; den
Mittelteil der ( >rgel, einige gute Epitaphien, darunter besonders das des Biirger-

meisters Schabbelius von 1(J05, von iiblicher Form mit Saulen, hangendem Drei-

eck und Aufsatz ; schone Kronen aus Bronze.

Unter den Privatbauten ragt nur ein Renaissancebau iiber das MittelmaB

der einfachen Backsteingiebel des 16. und 17. Jahrhunderts liervor, die hinter den
freilich meist verstummelten, noch immer zahlreichen und ofters prilchtigen gotischen

Giebelhausern vijllig zuriicklreten. Es ist der statlliche Hochbau der Kochschen
Bierbrauerei an der Schweinsbriicke, ISG'J—71 durch Fliilipp Braiidin aus Utrecht,

den wir in Giistrow noch naher kennen lernen werden, als Wohnhaus fiir den
Burgermeister Hinr. Schabbelt (sein Epitaph in St. Nikolai) errichtet. Es steht mit

der Langseite, die zwei reiche Rustikatore mit Halbsiiulen zeigt, lungs der StraBe

1) Genaueres nebst Abbildungen bei Schlie, Kunstdenkmale etc. II, p. 15 ff.
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und wendet seinen stolzen Giebel deni Kanal zu.'j Dieser lAbb. 13G) hat in den

zwei Untergeschossen Eckquadern und Ruslikapilaster, oben einen reichen Wechsel

von Fensteroffnungen, die durch Scliweiflinien, Gesimse und BekrOnung zu einer

feinen Gesamtkomposition zusammengefafit sind; freilich ist diese aus Vredeman

de Vrieses Werk uber die Dorica und lonica entlebnt. Der Wohntliigel erstreckt

sich langs des Kanals weiter. Der Herausgeber sah noch 1875 im Innern die

schon mit Pilastern grau in grau bemalte groBe Diele, von der in der Ecke ein

feines Holzportal in den

Wohnfliigel, daneben eine

holzerne Wendeltreppe in

das ObergeschoB fiihrte.

Die Ausstattung war frei-

lich meist verschwunden,

bis auf eine hiibsche, in

Kassettenmustern be-

malte Decke.

Von demselben Pli i-

lipp Brandin riihrt die

1580 auf dem Markt er-

richteteWasserkunst her

;

ein zwiJlfseitiger Tempel
mit Hermen an den Ecken,

glockenformigem Kupfer-

dach und achtseitiger La-

terne mit Helm. Reiche

Gitter gestatten den

Blick ins Innere, wo einst

zwei kleine Bronzeliguren

„Adam und Eva" das

Wasser in das Haupt-

becken durch lliihne hin-

einleiteten. Ein reizvoU

malerisches Bauwerk.^)

Der Fiirstenhof war

nicht der einzige Bau,

den Johann Albrecht ent-

stehen lieB. Als er den

Thron bestieg, fand er

samtliche fCirstliche Schlosser klein, unwohnhch und durch lange Verwahrlosung

verfallen. Schon 1550 stellte er seinem alternden Oheim Herzog Heinrich die

Notwendigkeit von Neuliauten vor, ,,damit es nicht so gar schimpflich slehe und

ihnen zum Spott gereiche-. Der alte Herzog meinte aber, er habe sich bei seinem

Beilager mit den vorhandenen Gebiiuden beholfen und konne, namentlich bei be-

vorstehender Ernte, sich auf nichts weiter einlassen. Kaum hatte daher Johann

Albrecht den Fiirstenhof in Wismar prachtvoU erneuert, so begann er mit seinem

Bruder Ulrich weitere Neul)auten der Schlosser von Schwerin, Domitz und Gustrow,

mit denen zugleich umfassende Befestigungswerke verbunden waren. Zu den

umfangreichsten Werken gehorte vor seiner neueren Umgestaltung das SchloB
von Schwerin, schon durch die unvergleichliche Lage auf einer Halbinsel des

anmutigen, von Laubwald eingefaBten Schweriner Sees von herrlicher Wirkung.

Das alte SchloB, in der Mitte des 19. Jahrhunderts durch einen von Demmler

1) Schlie, Kunstdenkm. etc. S. 202. -) Schlie a. a. 0. S. 203.

Altb. loll Br;uu'ri.'i Koch zu Wismar
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im Stil Franz 1. Ijegonnenen, durch Stiller und Strack im modernen Berliner Ge-

schmack vollendeten Neubau verdrangt, bestand, als unregelmaBiges Fiinfeck einen

Hof umgebend, seinen wichligsten Teilen nach aus Bauten des IG. Jahrhunderts,

unter denen die von .lohann Albrecht I. hinzugefUgten kiinstlerisch die groBte

Bedeutung batten.') Es waren das ,,groBe neue Haus", das wenigstens damals

vollig neu ausgestattet wurde, wenn es aucb vielleicbt scbon durcb Herzog Mag-
nus I. (f 1503) errichtet war, die davor sich erhebende ..Obotritentreppe", das

danebenstehende Bischofshaus, das Zeughaus am Ende des Gebaudezuges, und
am anderen Ende die SchloBkirche. Der kunstliebende Herzog lieB hier dieselben

Ornamente von gebranntem Ton anwenden, welcbe sich schon am Fiirstenhof zu

Wismar bewahrt batten. Seit 1555 wurde das Hauptportal mit der doppelten

Treppe errichtet, und von 1560 die SchloBkirche ausgefubrt, die nach Anlage

und Durchbildung von hervorragender Bedeutung im Schiffe haute noch die alte

Anordnung zeigt. Als einer seiner Baumeister wird Johann Baptistu Parr ge-

nannt, der Bruder des Fninz/sciis Parr, welcher fiir Herzog Ulrich gleichzeitig

das SchloB zu Giistrow haute und ijfter auch beini SchloHbau in Schwerin zu

Rate gezogen wurde. Ein dritter Bruder, Christupli Parr, war ebenfalls an beiden

SchloBbauten beschaftigt und errichtete 1572 auBerdem den Fiirstenstuhl im
Schlosse zu Schwerin. Diese Gebriider kamen vom SchloBbau zu Brieg, wo wir

sie unter dem Namen Pahr bereits kennen gelernt haben. Da6 .lohann Albrecht

gleichzeitig auch italienische Kunstler herief, ist mehrfach bezeugt. Schon 1557

empfahl Herkules von Ferrara dem Ilerzoge einen Baumeister FraHcesru a Boriia

von Brescia^), der alsbald in Dienst genommen wurde und mit einer Anzahl

welscher Maurergesellen aus Trienl und einem italienischen Ziegler nach Mecklen-

burg kam. Damals hatte jedoch schon ein anderer welscher Baumeister, Paul,

dort Vorarbeiten begonnen. Selbst des Kurfiirsten von Brandenburg italienischen

Baumeister Fi-aiic/sro Cliianiarclla von Venedig entbot der Herzog zu sich, um
von ihm Rat und Plane zu erhalten. Bei diesen Italienern handelte es sich aller-

dings hauptsachlich um die Befestigungen zu Domitz und Schwerin, denn die

Italiener standen damals, wie bald darauf die Niederlander, im Festungsbau in

hoheni Ansehen. Einen weiteren und ebenso durchgreifenden Anhau erfuhr das

SchloB aber seit 1617 durch Herzog Adolf Friedrich. Dieser lieB durch den

Emdener Baumeister Gerliard Ecert Piloot damals die priichtigen Gebaudeteile

tiber der SchloBkirche und iiber der SchloBkiiche neu auffiihren und plante dazu

noch einen vollstiindigen Ausbau der damals ganz niedrig bebauten Nordwestecke.

Der Stil seiner Neubauten ist ein vollig nordischer mit hohen Giebeln, Spitzen,

Tiirmen und reicher Quader- und Diamantspitzenarchitektur in Putz. Diese Ge-

baudeteile stehen noch zum Teil heule aufrecht. Von der ehemaligen Pracht der

sonstigen Ausstattung des Schlosses geben die zahlreichen Terrakolten, die man
zur Ausstattung der gegen den Garten gelegenen groBartigen Grotte verwendet

hat, Zeugnis. Es sind meistenteils mannliche und weibliche Portrats fiirstlicher

Personlichkeiten, wozu jedoch noch Medallions mit antiken Bildnissen kommen,
die in Wismar fehlen. Auch Lowen, Doppeladler und andere Tiere, trefflich sti-

lisiert und gleich den Medallions in Lorbeerkranze gefalit, sind eingestreut.

AuBerdem bietet die SchloBkapelle noch erkennbar die Grundziige des alten,

1563 von Herzog Johann Albrecht mit Hilfe des genannten Architekten Jaliann

Ba/>t/sta Parr (Pahr) vollendeten Baus, der leider durch Zwirner eine Umstili-

sierung ins Gotische erlilt und einen neuen gotischen Choranbau erhielt. Es

1) Dus Geschichtliche bei Lisch, .Jahrb. V, S. 32 ff. mit Abbilduiigen des tinmdrisse.s.

Vgl. das Prachtwei-k iiber das neiie Sclilol). Bei Scblie a. a, 0, II, S. 601 ff., Die Pljine des

alten Schlosses mit Aufril! der Fassaden im Hofe und auflen.

-) Uber alle diese Kiinstler vgl. L i s ch a. a. 0. S. ^2 ff.
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ist nach dem Muster der sachsischen Schlofikapellen ein mil reiclien Stern-

gewolben iiberdeckter dreischiffiger Rauni von drei Jochen, gelragen von Rund-
saulen, zwischen die sich ringsum hohe Stichbogen, als Triiger eingeschobener

Eniporen. spannen. Die Gewiillierippen wie die Siiulen bestanden urspriinglicb

aus gebranntem Ton; diese Teile, wie alle lienaissanceprofile, sind durch den

neuen Stuclviiberzug griindlich entstellt. Trotzdeni ist aucb der beulige Ein-

druck des reichgewolbten galerieumzogenen Schiffes noch hochst eigenartig und
offenbar sich stark an siidfranzosische Friihrenaissance anlehnend.'j Von der

alten Ausstattung steht wenigstens noch die sehr schiJne runde Kanzel-), weiB

marmorn mit Vergoldung, an ihrer alten Stelle, ein Werk des SinKni Sc/iriidir aus

Torgau, auf einer Auskragung von drei priichtigen Putten getragen und oben drei

vortrefflich gemeiBelte, religios symbolische Rehefs zeigend, der Torgauer iihnlich;

auch liier architektonische Hintergriinde, perspektivisch mit reicher Kassettenunter-

sicht. Noch feiner und reicher ist der marniorne Altar des Geori/ Sclir/Jder aus

Torgau, von 1561, jetzt im Museum zu Schwerin ^i, ein Altartisch mit Pilastern zwi-

schen denen die Evangelisten schreibend sitzen, der Aufsatz die mit Doppelsaulen

eingefafite Kreuzigung in der Mitte, auf seitlich vorspringenden Tafeln die eherne

Schlange und die Auferstehung in Relief enthaltend, dariiber ein Aufsatz mit

dem segnenden Gottvater. Die Ausfiihrung beider Werke ist ganz ausgezeicbnet,

doch kaum als deutsch zu bezeichnen. Vielmehr finden wir auch hier stark fran-

zosische AnkUlnge. Einige Alabastertafeln auf der Empore, mit Siiulen eingerahmt,

und andere Stiicke im Museum sprechen ebenfalls von auslandischen Einfliissen.

Die prachtige Eingangspforte ist noch ziemlich an ( )rt und Stelle erhalten:

diese in der reichen Ornamentumrahmung, den vorgesetzten Saulen, dem reichen

Fries und den feinen Details stark italienisierend. Der mit Ornamentzwickeln

und Pilastern eingefaBte, mit Halbrund bekrunte Aufsatz ist dagegen schwiicher;

er enthalt die Kreuztragung und dariiber die Marterwerkzeuge in Relief. Das
Portal ist als das Werk von Geoi-i/ ]f'iiltlu'r in Dresden bezeugt, dem wir dort

noch an dem ahnlich italienisch anklingenden Portal der SchloBkirche begegnen

werden.

Von der einstigen glanzenden Ausstattung des Doms, die zum Teil aus der

Zeit .lohann Albrechts stammte, ist fast nichts erhalten. Vorher ist noch das

prachtige Bronze-Epitaph der Herzogin Helena von 1524 zu nennen, das Pcfcr

Mscher schuf. Nur Wappen und Inschrift zieren es, doch alles dies von voU-

endeter Modellierung, insbesondere das Hauptwappen in der Mitte unter Laubbogen;

wundervoU die fiillenden Ornamente zwisclien den acht Handwappen und in den

Zwickeln; alles noch im letzten Detail gotisch, doch im Gefiihl und in Zeichnung

echteste Renaissance: die Putten und fiillenden heiter-phantastischen Eckfiguren

denen am Sebaldusgrab in Niirnberg nahe verwandt. Ein wenig bekanntes Meister-

werk des Klinstlers.*)

Von der einstigen Orgel, nebst der Kanzel und dem fiirstlichen Gestiihl

ausgezeichnete Arbeiten des JoJianii liaji/ista und des C/iris/ojJi I'arr, ist nichts

mehr vorhanden, als eine steinerne Wappentafel von der Kanzel'), die Namen
und Wappen der Stifter in Kartusche enthaltend. Auch dieses Werk erscheint

etwas fremdljindisch in den Formen. Von der Hand des erstgenannten Kiinst-

lers mijgen auch die vier holzernen und bemalten Epitaphien der Herzoge

Albrecht VII., Georg, Heinrich und des Bischofs Magnus sein, die Herzog

1) Die Ansiclit des ursiirunglicheu uud jetzigen Ziistaudes bei Schlie a. a. O. II, S. 587
2) Schlie S. 590.

3) Schlie p. 588.
•*) Abgeb. bei Schlie a. a. 0. S. 556.

°) Dortselbst p. 551.
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Joliann Albrecht an den Pl'eilern des hohen Giiors aufhangen lieB. Alle in der

Hauptsache das mecklenburgische Wajipen niit einer Insclirifttafel darunter ent-

haltend; von ausgezeichneter Behandlung und aufierordentlicher Originalitat,

doch freilich wieder stark franzosisch.

Ablj. la? Scliloli zu (iiistrusv vuii Siidwcstcn

El)ent'alls fremdlandisch ist das feine Denkmal des Herzogs Ghristopli und

seiner Gemablin 'i, 159G durch liohert Coppens aus Antwerpen errichtet; wieder ein

Spatwerk der ufters gekennzeiclmeten Antwerpener Bildliauerscliule des C. Florin.

Von vier weifimarmornen Karyatiden gelragen, IjekrOnt den zuriickspringenden

mit sechs Reliefs gezierten Korper eine starke schwarze Platte mit weitien Ahnen-

wappen ringsum. Oben knien die schonen Geslalten der Bestatteten vor einem

schwarzen Altar; an den Ecken vier Fatten mit Todessymbolen. Das Ganze iiber

drei Marmorstufen. Die Wirkung der ausgezeichneten Arbeit wie des stark ab-

wechselnden scbwarzen und weiBen Marmors ist sehr stark : das Werk i;ehort

zu den vorzuglicheren der importierten aus Antwerpen.

Ein scliunes Saulenepitapb von 1()25 in Marmor hiuigt an einem der Nord-

pfeiler des hohen Ghores.

Das dritle dieser groBartigen Schlosser, das zu Giistrow, ist, obwohl jetzt

zur Strai'anstall degradiert, im wesentlichen wohl erhalten. Es wurde nach einem

Brande 1558 von Herzog Ulrich durch den Baumeisler F/-aiicisc/is Parr neu auf-

1) Schlie, Kiiiistdcnkmiilcr S. 557, 5B8.
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gefiihrt und bis 1565 vollendet. Der niirdliche Flugel brannte 1581) ab, worauf

bis zum Jahre 1594 eine durchgreifende Wiederherstellung erfolgte. Am siidlichen

Ende der sauberen, freundlicben Stadt erhebt sich mil imposanten Massen, auf

den Eckeii und in der Mitte durch hohe Pavilions niit tlankierenden Tiirmen

Alih. i:is Ilufseite ilcs Si'hlosscs zu Giistrow

malerisch gruppiert, der sehr ansehnliche Bau (Abb. 137). Seine Archilektur,

voUstandig in Stuck durchgefiihrt, mit Nachahmung mannigfaltigen Quaderwerks,
weicht von dem Terrakoltastil der meisten iibrigen mecklenburgiscben Scblosser

in auffallender Weise ab, und erinnert durcb ihre Formen und besonders durch

die Pavilions mit ihren steilen Diichern und die zahlreichen Schornsteine an Iran-

zosische Renaissance, wahrend der deutschen Sitte wieder durch hohe, kraftig

gegliederte Giebel Rechnung getragen wird. Man nahert sich dem Schlosse von
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der Westseite, wo der tiefe Graben iiberbriickt ist und durch einen spateren von

Herzog Gustav Adolf ausgefubrten Vorbau beberrscht wird. Der groBe Torweg

begt nicht in der Mille, sondern etwas seitwarts geschoben im westlicben Ilaupt-

fliigel, der sich in einev Liinge von 60 Meter bei 25 Meter Hohe erstreckt. i Abb. 13'J.)

Er enthalt auf jeder Seite des Torweges zwei groBe beinabe quadratiscbe Zimmer

von 8 Meter Tiefe: zu diesen kommt an der langeren Siidseite noch ein Ecksaal

von 9 zu 10 Meter hinzu. Beide Eckraume erbalten eine Erweiterung durch viel-

eckige Erkerturme, deren Fenster kostbcbe AusViUcke auf die umgebende liebliche

Landschaft mit ihren saftigen Wiesengriinden, Baumgruppen und klaren Seespiegeln

gewahren. Vom Hauptbau zieht sich ein siidhcher, breiterer, und ein nordhcher,

minder tiefer Flugel im Rechteck ostwiirts bin. Auch die Stockwerkhohe weicht im

jiingeren nordlichen Flugel von der im westlicben und stidlicben Bau ab; denn

wahrend das ErdgeschoB bier 6, der erste Stock b^U, der zweite 5 Meter miBt,

betragen die Hoben im Nordtlligel nur 3\'-: Meter im ersten, 4 Meter im zweiten

Stock. Der siidlicbe ist auBerdem durcb eine macbtige Saulenballe im ErdgeschoB

und den oberen Stockwerken zur Verbindung der Raume ausgezeichnet (Abb. 138).

Sie schlieBt ostlich mit einem groBen ovalen Treppenturm, der die breite, sanft

ansteigende Hauptstiege enthalt. Am nordlichen Fliigel aber ist nur im Haupt-

geschoB eine kleinere Galerie von geringerer Tiefe angebracht, die aus der Zeit

nach dem Brande slammt, vielleicht tiberhaupt nicht so bleiben sollte. Dagegen

erkennt man, daB am Vorderbau ehemals auf machtigen Kragsteinen eine Galerie

das Hauptgeschofi gleichfalls begleitete oder wahrscheinlicher nur beabsichtigt

war, denn von ibrem einstigen Vorhandensein zeugt auBer den Konsolen nichts.

Solche Galerien bildeten biiulig bei den Bauten jener Zeit die einzige durchlaufende

Verbindung, da die Zimmer stets die ganze Tiefe der Flugel einehmen. In wie

groBartigem Sinn auch die Einteilung der oberen Geschosse sich auf eine Anzahl

durchweg sehr geraumiger Zimmer und Sale beschrankt, zeigt unser GrundriB des

Hauptgeschosses (Abb. 139).^ Die beiden Siile des sudlichen Fliigels haben bei

einer Tiefe von 11 eine Lange von 17, resp. IS'/a Meter. Zugleich erkennt man
aus derselben Abbildung die zahlreichen, meist in den Mauern versteckt liegenden

Wendellreppen, die fast fiir jeden Raum eine selbstiindige Verbindung nach auBen

ermoglichen. Es ist das eine besonders in den franzosischen Schlossern der Zeit

mit feiner Berechnung durchgefiihrte Anlage.

DaB der Bau nicht voUstiindig erbalten oder durchgeftihrt ist, erkennt man
am ostlichen Ende des Siidflugels, wo der Treppenturm in seiner Anlage auf eine

ehemalige Fortsetzung des Baues hinweist. Es blieb hier eine Liicke, deren voll-

standige Ausfiillung offenjjar beabsichtigt war, denn die Mauern bis zur Dachhohe

zeigen die dazu notwendige Abtreppung oder Verzahnung. In der Tat ist eine

Ausfiillung sogar auf alien Abbildungen vorhanden, doch so, daB der erste Stock

mit einer von Balustraden umgebenen Piattform abschloB. Da diese Teile durch

Wallenstein wahrend seiner kurzen Herrschaft vollendet worden waren, lieB Herzog

Gustav Adolf sie aijbrechen, ,,ne indigna W. memoria exstaret". Diesem fehlenden

Teil entspracb im nordlichen Flugel, der jetzt mit einem viereckigen Turm schlieBt,

eine dreistijckige Verlangerung, die an ibrem ostlichen Ende die Kapelle enthielt

und dort zugleich durch einen bohen runden Turm ausgezeichnet war. Den Ab-

schluB Ijildete der ostliche Flugel auf der vierten Seite, der leider 1794 fiir bau-

fallig erklilrt und abgerissen wurde.'^) Et war vermutlieh nach dem \Viederaufbau

des abgebrannten Nordfliigel 1588 errichtet, da er das Wappen des Herzogs Ulrich

mit seiner zweiten Gemahlin Anna trug; die Hochzeit fand 1588 statt. So war

1) Bei Schlie a. a. 0. Bil. IV, S. 193, 194.

2) Das Geschichtliche in Besser, Beitriise zur Gescliichte der Vorderstadt Giistrow,

S. 3G3 if.
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der Hof auf vier Seiten von hohen Gebiiuden eingeschlossen mit AusiiRhnie jener

kurzen Liicke zwischen dem Treppentunn des Siidtliigels und deiii Osliliigel.

Die noch inimer bedeutende Wirkung des Hofes inuB urspriinglich eine walirhart

groliartige gewesen sein. Ein wichtiges Element in diesem Eindruck bildel die

herrliche Silulenhalle des Siidfliigels (Abb. 138). Im Erdgeschofi sind es vier Bogen

Abb. ISy Grunih'issc des Schlosses zu GUstrow

auf ionischen Saulen von Granit, kraftvoll und machtig in Achsen von fast 5 Meter

Weite, die Halle selbst gegen 3 Meter tief, alles freilich durch eiserne Anker, die

Saulenschafte selbst durch eiserne Bander gehalten. Im oberen Geschoti eine

iihnliche llalle auf korinthischen Saulen, und dariiber im zweiten Stock eine Loggia

mit der doppelten Anzahl von Saulen, welclie ein gerades Gebiilk mit Fries tragen.

Das Motiv und das Einzelne dieser Halle ist nun genau dasselbe, das wir bereits
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an der Halle des Hofes im PiastenschloB zu Brieg und im SchloB zu Plagwitz

fanden : offenbar ein Erbteil der Familie Pahr.

Die Architektur des ganzen Baus ist, wie schon bemerkt, in Stuck durch-

geftihrt und mit groGer Sorgfalt behandelt. Das ErdgeschoB hat eine kraftvolle

Rustika, die in mancherlei Variationen der Ouaderbildung sich gefallt. Im ersten

Stock stuft sich die Rustika feiner ab und ist gleichmafiiger durchgefiihrt, im
oberen GeschoB endlich ist bei glatt verputzten Flachen durch Blendnischen und
Saulenstellungen eine reichere Gliederung bewirkt, an den hohen Giebeln des

AuBeren durch Haufung der Saulenstellungen etwas phantastisch Unruhiges er-

zielt. Das Hauptgesims mit frei gruppierten Konsolen gibt einen wirksamen
AbschluB, samtliche Fenster sind im Stichbogen gewolbt und erhohen bei groBen
Verhaltnissen und bedeutenden Achsweiten die Vornehmheit des Baues. Mit Recht

aber hat der Architekt an der Siidseite die zahlreicheren Fenster dicht zusammen-
gedrangt, um moglichst grofien GenuB der entzuckenden Aussicht in die Land-

schaft zu ermoglichen. Die dort liegenden groBen Sale gehoren durch Stattlich-

keit des Raums, Fiille des Lichts, Freiheit der Lage zu den schonsten ihrer Art.

Was den Hauptriiumen des Schlosses noch besonderen Reiz verleiht, sind die

zahlreichen tiefen Nischen und Erker mit ihren freien Ausblicken, die auch das

AuBere mannigfach beleben. Die Lust an der Dekoration ist bis zu den bunten

Gestaltungen der Schornsteine auf dem Dache gedrungen ; sie sind mit Voluten,

Spitzen und andern Ornamenten reich geschmiickt. Auch die zahlreiciien Wetter-

fahnen auf den Dachern zeigen lustigen figiirlichen Schmuck. An dem Ostlichen

turmartigen Vorsprung des Nordfliigels ist im zweiten Stock ein Balkon heraus-

gebaut, mit hiibschen Wappen und einer Inschrift geschmuckt, besagend, dafi

Herzog Ulrich, nachdem 1586 das alte Haus abgebrannt, es in den beiden folgenden

.lahren wieder erbaut babe. Die Jahreszahl 1598 liest man an dem Giebel des-

sell)en Fliigels. Die Einzelbeiten dieses Herstellungsbaues zeichnen sich durch

eine strengere Behandlung mittelst antikisierender Pilasterstellungen aus.

Was endlich diesem majestatischen Bau seine besondere Bedeutung ver-

leiht, ist, daB er die umfangreichste, schonste und merkwiirdigste Stuckdekora-

tion besitzt, die irgendwo in Deutschland aus jener Epoche anzutrefien ist. Vor

allem die reiche Oberflachengestaltung am AuBeren, mit eigens geformten oder

zugehauenen Backsteinen vorgemauert und dann verputzt, zeigt in der wohl-

berechneten mannigfaltigen Gliederung und Abstufung eine wahre Kiinstlerhand.

Am Unterbau befindet sich in jeder der sehr groBen Quaderflachen ein wagerecht

liegender starker, dunkel gefarbter Rundstab; in dem dariiber liegenden fries-

artigen (Juaderband in jeder eine vorspringende Kugel. Die Fensterpartie ist

sodann durch gewaltige Profile in Fiillungen geteilt, die Fenster selbst wieder

sind durch stark gewolbte Quadern eingefaBt. Darauf folgt ein Brustungsfries

mit Maandermuster; das zweite FenstergeschoB hat dann eine sehr kleine kraftige

Ouaderung. Das ObergeschoB ist glatt, da es durch Rahmen, Rundstabe, Nischen

und ahnliches eine ausgepragte Vertikalgliederung erhalten hat. AUe Gesimse,

deren der Bau sehr viele hat, sind hochst kriiftig gebildet. Das Ganze hat iiber-

haupt, schon von dem schrilg aus dem tiefen Graben ansteigenden Socket an, eine

auBerordentlich kraftvolle Erscheinung und ist als ein Meisterwerk von hochstem

Ausdruck, vielleicht als die tuchtigste und selbstandigste Leistung auf dem Ge-

biete der auBeren Putzarchitektur iiberhaupt zu bezeichnen, die irgendwo existieren

mag. Wo der Meister Franz seine Anregungen hierzu geschcipft haben mag, ist

nicht festzustellen. In Italian ganz gewili nicht, wo eine Rustika als Selbstzweck

in derart dekorativer Behandlung auch nicht einmal andeutungsweise zu linden

ist. Eher noch in Frankreich. Dort geben gewisse Rustikafassaden der gleichen

Zeit (Oiron) auch wohl einige Stiicke Du Gerceaus einen Anklang. Es scheint
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nichtsdestoweniger, als ob hier eine neue Architektur ohne eigentliche Vorgilnger

vor uns stehe.

Fast ohnegleichen ist audi die Ausstattung des Innern. Die Decken und

Gewolbe samtlicher Siile und Gemiicher, zum Teil auf Saulen ruhend, haben

eine Stuckdekoration, welche ebensowohl durch die Manniglaltigkeil der Ein-

teilungen, wie durch die Schonheit des Einzelnen, bewundernswiirdig ist. In

dem reichen Wechsel der Decken, KreuzgewOlbe, Flachdecken und Spiegelgewolbe

bot sich willkomnienste Gelegenheit, stets neue Einteilung und Gliederung anzu-

wenden. Die Pappen sind z. B. als Blattkrilnze charakterisiert, durchweg aber

ist bei allem Reichtum das edelste MaBhalten zu erkennen und dabei ein muster-

hafter Takt in der Abstufung vom Einfachsten zum Prachtvollsten gewahrt. Be-

sonders schon sind die Decken der Erker ausgefiihrt, aber auch das siidwestliche

Eckgemach im Erdgeschofi ist uberaus prachtig. Sind in den Hallen und Bogen-

gangen und der Einfahrt mehr feine lineare Rahmen und Fiillungen von oft

groBer Schonheit angewandt, so entfaltet sich an Wiinden und Decken der eigent-

lichen Wohn- und Prachtraume ein feines oder uppigeres Rahmenwerk mit Orna-

ment und Figiirlichem, mit Darstellungen des Landlebens und der Jagd, wo Tiere

aller Art, selbst der Tropen, nicht fehlen, auch Seestiicke niclit, noch die sieben

Weltwunder bis zum Kolofi von Rhodos.')

AuBer den Stuckwerken sind auch noch einige wuchtige und prachtvoll

behandelte, geschnitzte Kassettendecken in Holz vorhanden.

Man kann nicht genug beklagen, dafi solche Schatze bis jetzt in Deutsch-

land so gut wie unbekannt blieben, wahrend sie in vollem MaBe erschopfende

Veroffentlichung verdienten.

Das Giistrower SchloB steht in seiner Anlage und Ausschmiickung unter

den mecklenburgischen Bauten jener Zeit vereinzelt da, Zeuge eines fremden

Einflusses, der auf die Personlichkeit seines Baumeisters zuriickzufuhren ist.

Dieser, offenbar der bedeutendste Sohn der FamiHe Pahr, hat hier sein Meister-

werk und eines der starksten Renaissancewerke auf deutscliem Boden fiir einen

deutschen Ftirsten geschaffen. Unterstiitzt wurde er durch seinen meist in Schwerin

tatigen Bruder Johann Baptista, besonders aber Christoph den Bildschnitzer und

Stukkateur. Auch ein Bruder Dominikus wird in jener Zeit noch genannt.

Die beiden erstgenannten wanderten dann 1572 nach Schweden, wohin

ihnen auch Dominikus folgte. Dort entfalteten sie eine fernere groBartige Tatig-

keit als Baumeister; die Schlosser zu Upsala, Kolmar, Borgholm und andere bis

nach Finnland bin wurden Zeugnisse ihrer Kunst. Christoph blieb in Schwerin.")

Franziskus vollendete den SchloBbau zu Giistrow nicht; von ihm stammten

nur die heute noch stehenden Telle, deren Nordfliigel, wie schon bemerkt, 1586

abbrannte. Der Meister I'/iili/qi Brandiii aus Utrecht, den wir schon in Wismar
kennen lernten, folgte Pahr und haute den abgebrannten Teil in seiner Art in

wenig voUkommener Anlehnung an die iilteren Telle wieder auf; daher die wesent-

lich schwiichere Wirkung gegeniiber der Urkraft jener. Er fiihrte dann an der

Nord- und Ostseite die Gebaude welter, doch ohne zum vollstandigen AbschluB

des Hofes zu gelangen. Diese letzten Gebaude verschwanden, wie oben bemerkt 1794.

Weitere Spuren der Kunstrichtung Brandins finden wir aber im Dom zu Giist-

row in den Prachtgrabern der mecklenburgischen Fiirsten an der Nordwand des

Chores (Abb. 140). Sie wurden im Auftrage des Herzogs Ulrich durch jenen

Meister Philipp Brandin von 1576—86 ausgefiihrt. Derselbe Meister hatte schon

friiher, zugleich mit einem anderen Steinhauer Conrad Floris, also ebenfalis

1) Abb. bei Schlie, a. a. 0. S. 256, 257.
'-) D:is Niihere bei Aug. Hahr, Die .Ircliitektenfamilie Pahr, Straflbg., 1908, -wo auch

Abbildungen der Stuckdecken und Eiuzelheiten von Giistrow in Fig. 10 bis 19 gegeben sind.
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einem Niederlander, audi mehreres ftir Herzog Johann Albrecht in Schwerin ge-

arbeitet. Es handelt sich in Giistrow zunachst um ein jirachtvolles marmornes
Epitaphium des damals noch lebenden Herzogs Ulrich und seiner Geniahlinnen

Elisabeth und Anna. Die Gestalten, aus weiBem Marmor gearbeitet, knieen hinter-

einander an reichen Betpulten, in vergoldeten Prachtkostiimen, in einer gewissen

Strange der Haltung, doch nicht ohne Leliensfrisclie aufgefaBt. Wahrheit und
Glaube als Karyatiden bilden die architektonische Einfassung und tragen das

phantastisch gekronte Gesimse, an dem weitere Figuren von Tugenden angebracht

Ai)li. 140 I»i'iikui:ilef im Duni 7.u (iiistrow

sind. Dazu prachtige Wappen und ein ganzer Stammbaum, dies alles auf scbwar-

zem Marmorgrund mit zahlreichen goldnen Inschriften und Emblemen. Am Fries

obendrein Reliefs, das Ganze von hochster < Ipulenz 'i (Abb. 141). Von derselben

Hand ist das kleinere Marmor-Epitaph der Herzogin Dorothea (f 1575). Sie

liegt betend auf einem Sarkophag, toskaniscbe Saulen bilden die Einfassung und
tragen ein reiches Gebiilke, in de.^sen Kronung Christus als Salvator erscheint.-)

Daneben reiht sich osllich das dritle groBe Werk an, mit 1574 bezeichnet, das
Epitaph des Herzogs Borwin II., zugleich der riesige Stammbaum der mecklen-

burgischen Fiirsten, freilich nur aus Sandstein, aber reich vergoldet. Prachtvolle

korinthische Silulen fassen das Ganze ein und tragen das Gebiilk. Aurh diese

bedeulende Arljeit^) zeigl die eleganten Formen der damaligeii niederlandisclien

Kunst und stanimt von der Hand BraiuUiis. Silmtliche drei Epitaphien werden
von einem treft'lichen schmiedeeisernen Gitter umschlossen. Minder bedeutend,

aber aus derselben Epoche und Richtung ist die in Sandstein ausgefiihrte Kanzel

1) Sohlie, a.a. 0. S. 216. -') Sclilic, S. 213. 3) Schlie, S. 212.
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nnd tier reizvolle Taufstein, von vier Hermen getragen unJ von prachtvollem

Eisengitter umfaBt. Eine Reihe schoner Epitaphien, Bronzekronen, Totenschilde

u. dgl. vollenden den Schmuck der Kirche, die einst aiich noch eine prachtvolle

Renaissanceorgel besaB. Reste davon im Schweriner Museum. — In der Pfarr-

kirche stammt die Kanzel, die Empore und das Stuhlwerk aus derselben

Zeit, wenn auch von geringeren Handen. Eine Anzahl prachtiger Epitaphien

schmiicken auch sie.

Der Privatbau Giistrows weist ebenso tiichtige Leistungen aus der Renais-

sancezeit auf. In der MuhlenstraBe, am Dom- und Marktplatz und auch sonst

stehen zahlreiche male-

rische Giebelhauser; in

reinemZiegelbau, in Her-

stellung der Architektur-

teile in Sandstein und

auch in Fachwerk.') Von
der erstgenannten Art sei

der prachtvolle Giebelbau

des Brauers Hansen in

derMiihlenstraBegenannt

I Abb. 142), der, aus der

Renaissancezeit stam-

niend, an der StraBen-

wie Hofseite eine starke

Gliederung in noch spat-

gotischer Auffassung mit

Pfeilern, Gesimsen, Gie-

bel- und Mafiwerkreihen

besitzt und an der Kante,

ahnlich wie das Ulmer

Rathaus mit ansteigen-

den offnen Bogen ein-

geiaBt ist. Doch im Geist

durchaus der Renaissance

angehorig, etwa in dem
Sinne des Stargarder Rat-

hauses.

Der feine Schaum-
burgsche Giebel am Dom-

platz mit seiner eleganten Steineinfassung und Teilung im Schweifstil tragt den

Stempel der Kunst I'/iil/jiji lir<(ii(Uns unverkennbar, weniger die ganz nahe stehende

Biirger-schule, die ihra zugeschrieben wird, die iibrigens ein gutes Rustikaportal

mit Kronung besitzt, nach niederlandischer Art neben dem Giebel angebaut. Reiz-

voll ist die mehrfach auftretende hiibsche Gruppierung, die erreicht wird durch

das Vorsetzen eines kleinen erkerartigen Giebels seitlich vor dem groBen Giebel.

Besonders hiibsch MuhlenstraBe 17; da auch ein malerisches epitaphahnliches

Wappen iiber dem Eingang. Ahnlich, doch in der Rokokozeit mit Stuckverzie-

rungen verschonert, das Haus MuhlenstraBe 13. Ein gutes Fachwerkhaus am
Markt 19; es liiBt auch die einstige innere Einteilung mit sehr groBer Diele und

wenigen massiv dahinein gebauten Wirtschafts- und Wohnraumen, im Hintergrund

die nach oben fiihrende Wendeltreppe, noch wohl erkennen.

Abl). 14'2 Riicliseite der Brauorei Hansen zu i^Iiistn

1) Abgeb. bei Schlie a. a. 0. S. 269—265.
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Gegen Ausgang der Epoche begegnet uns hier noch einmal eiii Werk der

alteren zierlichen Backstein- oder vielmehr Terrakotlenbaukunst im SchloB zu

Gadebusch bei Schwerin ^) lAblj. 143j. Es ist die Schopfiing Herzog Christophs,

der im Jahre 15611 nacb vielen Leiden deni erzbischoflichen Stuhle Lievlands

entsagt hatle und in seiii Bistiim Ratzeburg zuriickgekebrt war. Mit gebildetera

Geiste und mildem Sinne wandte er sich wisseuschaftlichen und kunslleriscben

Bestrebungen zu, Diesen verdankt man den Bau des Schlosses, 1570 begonnen

und im folgenden Jahre voUendet. Als Baumeister wird Christoph Haubifz ge-

nannt, der seit 154U bei den Schweriner Bauten des Herzogs Johann Albrecht

Abli. 14.-; zu t;;Hlrbu>cll

zuerst als Maurermeister gedient hatte und nach dem Abgange der Briider Parr

(1572) zum herzoglichen Baumeister ernannt wurde. Dieser alte einheimische

Meister griff hier zu dem fruheren Stile zuriick und fiihrte ein Werk auf, das in

seinem Hauptteil noch einigermaBen erhalten dasteht und fiir uns heute das

allerletzte zurzeit noch nicht kiinstlich ..verschonerte" und hergerichtete originale

Beispiel jener so eigenartigen SchloBbauten Mecklenburgs bildet, denen ja selbst

Italien in ihrer Art nichts Ahnliches entgegenzusetzen hat, wenn auch sich diese

Kunst offenbar von dort herleitet. (Das SchloB Biitzow besitzt noch einige Reste

eines ahnlichen Terrakottenschmuckes.) Auf einem durch kiinstliche Unter-

mauerung gestiitzten Hijgel erhebt sich das SchloB als einfliigliger Bau in einem

langgestreckten Rechteck von ansehnlichen Verhaltnissen. Ein vortretendes qua-

dratisches Treppenhaus enthall das Portal wie den Aufgang zu den beiden oberen

Stockwerken und ist mit einem leider verstiimmelten Giebel aJDgeschlossen. Das

AuBere ist in seinen Mauerflachen verputzt, aber mit Friesen, Gesimsen und

Pilastern ganz aus Terrakotten eingeteilt; die Friese enthalten, wie an den

Schlossern von Wismar und Schwerin, hauptsachlich Medallions mit miinnlichen

1) Das Historische bei L i s c h , Jahrb, V, S. 61 ff.

Lubke-Hauptj Renaissance in Deutschland II 3. Aufl. 17
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und weil)lichen Brustbildern fursllicher Personlichkeiten, auch romische Impera-

toren in Lorbeerkriinzen, wie zu Schwerin, alles gut durchgebildet, wenn auch

im Figiirlichen nicht besonders fein. Die Gesamtwirkung ist wieder eine prachtige.

An beiden Poi'talen. von denen das eine zum Treppenaufgang ..Windelstein"

fiihrt, sind, wohl mit Bezug auf den geistlichen Charakter des Erbauers, in Ton-

reliefs der Sundenfall und die Erlosung durch Ghristi Kreuzestod und Auferstehung

dargestellt.^)

Im Innern sind zunachst die maclitigen Tonnengewolbe des Kellers beach-

tenswert : zu ihni weist ein Terrakottenportal gleich neben dem Hauptportal hinab.

Die Treppe zum oberen GeschoB hat hubsche Kreuzgewolbe mit elegant profilier-

ten Terrakottarippen aus Ton. Sie miindet oben auf einen groBen Vorplatz; von

da fuhren zwei zierliche, mit Terrakotten dekorierte Portale in die Gemacher.

GroBe gebrannte Flatten mit Delphinen und anderen Tieren bilden die Pilaster,

die auf frei behandelten Kapitellen einen Rankenfries mit tanzenden Putten tragen.

Im ErdgeschoB hat noch die Tiir zur Kiiche am Ende des Bans einen reichen

Schmuck von Ter-

rakottapilastern

und Medaillonkop-

fen im Fries. In

den Gemachern ne-

ben der Kiiche sieht

man schon profi-

lierte Unterzugbal-

ken der Decken
auf abgefasten

Stilndern. Auch
ein schlichter alter

Kachelofen mit

sehwarzer Glasur

aufeisernemUnter-

bau ist noch vor-

handen.

Noch verdient

das R a t h a u s als

kriiftiger Bau von

Kil.s Erwahnung,
mit seiner Halle

auf Pfeilern und
mit Rustika in der

Kinfassung und
dem Entlastungs-

l)ogen seiner Fen-

ster. Er ist ein wei-

terer Beweis, wie

bald hier iiberall

der Terrakottenstil

verlassen wurde.

Noch sind hier

die Renaissance-

Alili. 144 Kainiii iiu Scliloli zu Darfjuu

llAljb.beiSchlie,

Kunstdenkniiiler II,

Seite 482—85.
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teile an dem alten SchloB zu Dargun zu erwahnen. Mil Benutzuny von Teilen

des ehenirtligen Zisterzienserklo.stersi) wurde durch Herzog Ulrich, den Erbauer

des Giistrower Schlosses, schon seit 1560 ein fiirstliches JagdschloB auf'gefuhrt,

und 1500 war das ..lange Haus". namentlich der westliche Flugel des Schlosses,

vollstandig eingerichtet. Die Jahreszahl 158() liest man an einem der Gebaude,

aber das Ganze wurde, wie es jelzt ist, erst spater im 17. Jahrhundert vollendet.

Es bildet ein groBes Viereck mit einem Hofe von etwa vierzig Metern im Quadrat,

dem einstigen Kreuzgange, der im Hauptgescho£5 von Galerien umzogen ist. Der
ansehnliche Bau lehnt sich mit seinem ostliclien Flugel an das nordliche Quer-

schift' der gotischeu Kirche und drangt sicli mit dem erst nach 16G8 erbauten

siidlichen Flugel in ihr ehemaliges Langhaus hinein, da die Stelle des einstigen

Seitenscliiffes einnehmend. Der Hauptzugang in der Mitte des westlichen Fliigels

fiihrt als Durchfahrt im Ostlliigel wieder hinaus. Drei runde Tiirme flankieren

das SchloB auf den freiliegenden Ecken; nur wo das (Juerschiff der Kirche an-

stoBt, hat man auf den Turni verzichtet und sich mit einem Treppentiirmchen
begniigt. Der alte Hauptaufgang zu den oberen Gemachern befindet sich als

Wendeltreppe in einem Treppenturm, der die nordostliche Ecke des Hofes einnimmt.

Im spateren 17. Jahrhundert, als man jenen schmalen Fliigel an Stelle des

nordlichen Seitenschifls der Kirche erbaute, entstand darin auch ein neues groBes

Treppenhaus im schwerlalligen Stil jener Zeit. Die plumpen Arkaden dieses

Bauteils wiederholen sich dann auch auf der Nordseite des Hofes.

Der ostliche Flugel mag der alteste noch von Herzog Ulrich erbaute Teil

sein. Er zeigt niimlich im ErdgeschoB und dem ersten Stock Bogenhallen auf

weit gestellten Saulen, im zweiten dagegen eine Galerie mit dopiielter Siiulenzahl,

die das Dachgesims aufnehnien, genau in der am Sudfliigel zu Giislrow vorkom-
menden Form. Auch die in Ziegeln nach Art der Giistrower vorgemauerte und
verputzte schwere (Juaderung des Mitteltors spricht dafiir, daB CIn-istoph Parr
hier gewirkt hat. Doch ist der flotte Giebelaufbau dariiber nach dem daran an-

gebrachten Wappen erst unter Herzog Johann Albrecht 11. mit einigen Verzierungen

dieses Bauteiles zugleich entstanden. Dieser Herzog hat iiberhaupt liier eine starke

Bautatigkeit in den Jaliren 1G17—23 entfaltet; ihm ist vor allem die einst glanzende

Ausstattung der Hauptraume in Stuck zuzuschreiben, als deren Verfertiger ein

Kalkschneider Daniel Anckermann genannt wird. Furchtbare spatere Verwiistungen

im Innern des Schlosses haben davon wenig iibrig gelassen, doch sieht man vor

allem im Xordlliigel noch den riesigen, 46 Meter langen, 1 1 Meter breiten und
9 Meter hohen Jagdsaal, dessen Stuckdecke mit Kassetten, Rollwerk und hiingen-

den Zapfen wohl zu erkennen ist, auch an den Wanden zahlreiche Jagdtiere in

starkem Relief, erinnernd an die ahnliche prachtvolle Ausstattung des Saales

zu Weikersheim. Im Turmzimmer dabei der Rest eines Kamins mit einem

stehenden Hirsch. In einem andern Raum ein hiibscher Kamin, ganz aus Stuck

gebildet, unten von Sirenen getragen. Der Mantel ist auf das reichste mit etwas

barocker Architektur und (Jrnamenlik, mit Reliefs und Wappen geschmiickt ^)

(Abb. 144). Der DreiBigjahrige Krieg schon hat hier aber furchtbar gewtitet;

schlimmer noch die Einrichtung des Schlosses, insbesondere seines Prachtsaales,

1806, zu einem Lazarett.

Die grOBte und wichtigste Stadt des Landes, die auch in der Hansa eine

hervorragende Stellung einnahm, Rostock, zugleich eine der iiltesten Universi-

tatsstadte Deutschlands (1419), spielt naturgemaB in der Pflege der neuen Kunst
eine ansehnliche Rolle. Ihre miichtigen Kirchen werden im 16. und 17. .lahr-

hundert erftillt mit iJppiger Ausstattung alter Art: ihre Hiiuser erhalten stolze

1) Uas Geschichtlk'lie bei Lisch, Jahrb. Ill, IGi) ff.

2) Grundrifi des Schlosses bei Sohlie a. a. 0. 1. Bd., S. .529; weiteic S. 550—59.



2(50 2. Buch Die Bauwerke XIV. Kapitel Die norddeutschen KUstengebiete

Renaissancegiebel oder wenigstens stattliche Portale, ihre Kirchtiirme unci Tore

malerisch geschweifte Spitzen, ihre Wohnraume schunes Mobiliar, Kirchen und

Innungen reiches und edies Gerate.

Vor allem miissen wir die vier grolien Kirchen durchwandern, von denen

die gewaltige Marienkirche sich durch herrhche Ausstattungsstiicke auszeichnet,

Ihre Kanzel von 1574 (Abb. 145) ist sicher das feinste und glanzendste Stuck

dieser Art nicht nur in Mecklenburg; ihr Korper in einen Hangezapfen mit Laub-

konsolen endigend, mannigfach im GrundriB gestaltet, hat zunachst einen Fries

mit RelieffuUungen von Tugenden, dariiber eine ganz hervorragend schon ge-

bildete Doppelsaulenordnung an den Ecken, dazwischen tiefe perspektivisch sich

Abb. 14.i Kaiizcl in ilcr Marienkirche zu Rostock

verengende Tonnengewolbe, in denen Passionsszenen vor sich gehen. Die Treppen-

briistung hat einfache Saulen, dazwischen P.eliefs aus der Apostelgeschichte in

Bogen. Die Tiir wieder korinthische Doppelsaulen, die Tiir mit wundervoller

Ornamentfiillung und Lunette dariiber mil dem barmherzigen Samariter. Im

Aufsatz zwischen Saulen ein religios symbolisches Relief; Figuren und Gruppen

kronen die Aufsatze.')

Die Durchfiihrung und Einzelbehandlung ist von geradezu hervorragender

Schonheit und Vollendung, uberall ist das reizvollste Ornament, mit Rollwerk

untermischt, ausgestreut, wie an den Saulenschilften unten und ihren Postamenten;

das Figurliche, die zahlreichen Kopl'e und Kopfchen auch von Chimiiren u. dgl.

gleichmaBig auf der Hohe. Das Ganze gehoben durch reiche Bemalung und

Vergoldung.

Der Meister diirfte ein Vlame gewesen sein, wie sich ein solcher auch an

einer andern Kanzel Rostocks als Kiinstler nennt, so stark lehnt sich die Stili-

sierung und das Einzelne an flandrische Art an. Mindestens miiBte er in jenem

Lande seine kiinstlerische Bildung genossen haben.

1) Schlie a. a. O. I, S. 21, 22, 24.
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Abl>. U6 Backsteingiel)el aus Rostock
(Xach : Haupt, Backsteinbauten dcr Renaissance)

Die Taufe ist jetzt durch ein Gitter abgetrennt, das einst vor dem Chore
der Kirche stand : Bronzekandelaber mit einer Art MaBwerk verbunden, noch
gotisierend, durch Hermenpfeiler getrennt, auf dem Gesims reiche Aufsatze von

Schweifwerk mit

Figuren. An der

Westwanddahinter
eine priichtige Ta-

fehmg, mit Doppel-

hermen eingeteilt,

mit Aufsatzen und
Figuren gekront

;

von hervorragender

Qualitat.M

Ein ferneres rei-

clies Werk im Ge-

schmack der Zeit

ist die astronomi-

sche Uhr im Ghor

Abb, 147 Terrakotta aus der Wasserstrafic zu Eostuck

1) Abgeb. Ortwein,

Deutsche Renais-

sance, Rostock, Taf,

12, 13.
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hinter deni Hochaltar'), zwei riesige Zifferblatler mit astronomischen Figuren

bedeckt, das untere von Doppelsiiulen, das obere von Hermen eingefalU; oben

Bogenfries mit Hermen und Aufsatze auf dem Gesims. 1G43 von dem Uhr-

macher J.orenz Biirchard mit dem Tischler IVilh. Grote, dem Bildschnilzer Aiidr.

Br<iii(h'iihiir</ und dem Maler Karl WUhnnidt verfertigt; im Stil noch der vorher-

gehenden Zeit angehorig. Eine Reihe schOner und reicher Epitaphien meist

des 17. .Tahrhunderts vervollstandigten das Bild

(Band I, Abb. 33).

Ahnliclie Kunstwerke der Renaissancezeit

fiillen die Jakobikirche. Eine auEerst ele-

gante Steinkanzel'-) mit weiBen Marmorreliefs

von 1581, auch stark niederlilndisch ; feines

Portal, die Tiir reich eingelegt. Ein schon

durchgebildeles polygones Gitter von 1561 um-
gibt die Taufe : kraftige korinthische Saulen

an den Ecken, dazwischen Bronzekandelaber,

iiber dem Gesimse durcbbrochene, iippige Orna-

mentaufsatze, an der Wand eine Architektur

mit Giebelkronung. Alles reich geschnitzt. Da-

hinter wieder eine Uhr, deren dekorative Ein-

rahmung bis ins Gewolbe sich erstreckt. Auch
hier zahlreiche Epitaphien.

Ill der Petrikirche interessiert wieder

die schone Steinkanzej, der vorigen ahnlich,

doch einfacher mit ionischen Pilastern auf den

Ecken. Sie ruht aul'einer Karyatide, als St. Peter

gestaltet. Der Meister nennt sich hier : Bitihilf

,sYtic/,7((<//; van Hantwerpeii fecit; 1588. Er diirfte

auch der Kunstler der Kanzel in Sankt Jakob

sein. — Der Deckel ist deutsch, von Holz sehr

reich geschnitzt, aus dem gleichen Jahre. —
Hier hiingt eines der besten Epitaphien, das

von Hans Brcicker von 1571, das friiher in der

Marieukirche war. (Band 1, Abb. 33.) Ein gut

deutsclies treffliches Werk, leider schwach im
Figiirlichen; sehr groB, iiber 7 Meter hoch. Aus
Eichenholz geschnitzt, hat es unten eine ovale

Schrifttafel in Schweifwerk; auf zwei Postamen-

ten stehen dann die Freiliguren von Glaube und

Hoffnung, dazwischen ein Relief der Kreuzi-

gung. Das Triglyphengesims, von Konsolen

getragen, hat in der Mitte eine prachtige Kar-

tusche mit Inschrift; dariiber kront das Ganze

ein Wappenaufsatz mit Siiiden und Giebel, in

Rollweik gefaBt. Durchfiihrung des Ganzen

architektonisch und ornamental nieisterhaft; die

Wirkung ist sehr bedeutend.'')

In St. Nikolai ist noch der Rest eiiier

sehr aufwendigen Umgitterung der Taufe vor-

handen, mit grolien und kleineren Silulen und

1-| Sphlip I S 30 •') Si'lilip S. 7!!.

.\bb. 148 TerraUotta aus dor Wasser- .' ,.,,.','„ _, ,, c,i,ii„n n n T ^ I m
sti-aBe zu Uustock -) fechlie, I, S. 7,. ^} bolilie a.a.U.l, b.lld.
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Cittern dazwischen, 1589, doch verstiimmelt zusammengesetzt; hubsch geschnitztes

Gestiihl des 17. Jahrhunderts ; ein kriiftiges Epitaph von 1597 aus Stein des

Studenten Georg Jacobi.

In der Kirche zum heil. Kreuz eine Kanzel von IGKi, vielleicbt von dem
Liibecker Anton Ercrs geschnilzt,

Auch in der Stadt hat die Renaissance zahlreiclie Spuren hinterlassen.

Am interessantesten sind einige Backsteingiebel, noch scheinbar gotisch mit spitz-

bogigen MaBwerkblenden ibrer Treppengiebel (Al)b. Iki). Das wicbtigste Ecke

der WasserstraBe binter dem Ralliause. Da sind die Giebellreppen mit Friesen

von farbig glasierten Terrakotten uml'aBt and die Runde iiber den MaLhverken

mit ebensolcben Medaillonkopfen ausgefiillt, was dem Ganzen hobe farbige Pracbt

verleilit. Die aufsteigenden Friese sind meist ornamental, docli auch mit Figuren

unterbrocben, meislerhaft modelbert. Das Gebiiude selbst entsjjricbt der Gotik und

ist an Eingang nnd Fenstern mit proKlierten und gerippten Stilljen eingefaBt. Ein

Prachtstiick einziger Art in Deutscbland. Auf einer Kacliel bat sicb der Kunstler

der Friese genannt : Meister J. G. oder G. J.

Man denkt unwillkiirlich an jenen nieder-

deutscben Ornamentmeister, der sicb gleiclier

Signatur Ijediente, der eine der vornehmsten

Stellen unter unseren Kleinmeistern einnimmt.

Trifft diese Vermutung zu, so wiirde damit

die Heimat jener wunderfeinen Ornament-

stiche, die man in We.stt'alen oder am Nieder-

rhein vermutete, nach Mecklenburg riicken

(Abb. 147—149).

Ein einfacberer Giebel ahnlicben Sliles

stebt am Hopfenmarkt 28, doch mit Rosetten,

Lovvenkiipfen, Medaillons u. dgl. reicb Ijesetzt,

meist noch gotisch stilisiert, doch dem Geiste

nacli derselben Ricbtung angehorig, wie der

vorige. Ini iibrigen ist das Mauerwerk aus

abwechselnd roten und schwarzglasierten

Schicbten gefiigt. Man siebt an den Ziegel-

giebeln iiberbaupt langsam das Mittelalter

in die Renaissance iibergehen, den Rund-

bogen den Spitz- und Stichbogen ablOsen,

den Vertikalismus langsam borizontaler Ricb-

tung weichen.

Auch eine Reihe von Giebelbauten in

Haustein — die Fliicben Ziegel oder ver-

putzt — sind vorhanden; am Markt, in der

KistenmaclierstraBe und sonst. Sie sind von

Scbeffers bei Ortwein alle dargestellt und
zeicbuen sicb durcb ihre durcblaufenden zabl-

reicben Gesimse und das zierlicbe ScbnOrkel-

werk des Giebelrandes aus.'i Viele davon

jjesitzen auch hiibscbe Portale, die noch mebr
in Betracht kommen, als die Giebel; so Nr. 3

am Ziegenmarkt, Nr. IG am Neuen Markt und
andere. Das feinste stebt an der Ecke des

1) Ortwein, Ei-n. Vlll. Eostock, 1— 5.
Ti'iTakotta a,iis der Wasscr-
stral^e zu Rostuck
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Neuen Markts und der GroBeii WasserstraBe ; merkwiirdig eingeklemmt in der

Mauer, ohne Einfassung von Pilastern oder dergleichen, nur ein Bogen mit Ge-

sims und Wappenaufsatz. Aber das Ganze bedeckt mit einem fliissigen, reichen

Ornament, Schweifwerk, Ouaderbandein u. dgl. von aufierordentlich tiichtiger Hand
zeugend (Abb. loOi. Alle diese dem Hausteinbau angehorigen Bauwerke ent-

stammen aber dem 17. Jahrhundert imd siiid spatformig.

Zu nennen Ijleibt nocb das stattliche St ein tor (Abb. 151), das, ein alter,

starker, mittelalterlicher Ziegelbau, wie die ilbrigen hochst anselmlichen Tore und
Tiirme der Stadt, 157B in Putz eine Neugestaltung insbesondere auf der Stadt-

seite erfuhr, die ihre Quelle im Giistrower Scblosse hat. Die Umrahmungen der

Fenster, die drei kleinen Giebel fiber dem Hauptgesims und audi die etwas schwer-

fallige, gescbweifte Haube erinnern stark an Fr. Pahrs Art. Uber dem Tor Wappen
und (Juerleisten zwischen Pilastern und Schnorkeln, in merkwiirdiger Weise von
zwei KrOpfen auf Rundbogen getragen; ein Dreiecksgiebel dariiber.')

Eine Fundgrube fiir reiche, zum
Teil sehr bedeutsame Werke der Re-

naissance bilden aber, wie schon mehr-
fach bemerkt, die Kirchen des Landes,

die gerade in und nach der Zeit der

Reformation ihre groBte Pracht ent-

falteten. Darunterspielen Orgehi, Kan-

zeln und Denkmaler die HauptroUe.

Vor allem die letzteren. In der Klo-

sterkirche zu K 1 e i n - R i b n i t z finden

wir noch ein Denkmal des Phillpp

Brandm fiir die Herzogin Ursula, Ab-
tissin des Klosters, 1590 errichtet. Die

Gestalt der Verblichenen, im Kloster-

gewande ausgestreckt auf dem Sarko-

phrig, wird tiberragt von einem hohen,

lialdachinartigen reichen Gebiilk, das

zwei Klosterschwestern als Karyatiden

tragen. Ilinter der Toten ist die Flache

mit einer Ahnentafel ausgefiillt, wie

am Borwinepitaph zu Giistrow. in der

Mitte reicher Wappenaufsatz, an den

Ecken die Statuen von Glauben und
Iloffnung.') Ein Werk, jenen zu Giist-

row gleichwertig.

Vor allem aber kommt eine der

macbtigsten Klosterkirchen des Landes

bier in Betracht, die zu Doberan;
geradezu eine Nekropole der Fiirsten

und des mecklenburgischen Adels von

alters her. Darin sind auBer einigen

schiinen Wappen und Tafein flandri-

scben Stils zwei vom allerersten Range.

Zuerst die Grabkapelle Herzog
Adolf Friedrichs (f irp5lt), ein in

seiner Art einziges gliinzendes Werk

1) Sohlie, a. a. 0. S. 267.

Abb. 151) I'urtal :un XciHMi MarkI zu Itusloik ' 2) Sohlie, a. a. 0. I, S. 35.3.
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des beginnenden 17. Jahrhunderts

(Abb. 152). Es ist in die letzte Ghor-

kapelle eingebaut, hat demgemaB
trapezturmigen GmndriB. tlber der

Backsteingruft erhebt sich, durcb

ein reiches Saulenporlal mil Treppe

zugilnglich, die von S;iulen getra-

gene steinerne Halle, bedeekt durch

einen baldacliinartigen Holziiberbau

mil Attika und einem oben abge-

stutzten Dacha. Oben in der Halle

links stehen die beiden kosttimlichen

Prachtgestalten des Fiirsten und

seiner ersten Geniahlin Anna Maria,

aus Holz geschnitzt, doch mil ala-

basternen Kopfen vor Nischen auf

Postamenten.\)

Die Pracht der Durchfiihrung

ist unvergleichlich. Solche Vor-

nehmheit der architektonischen Er-

findung ist gerade in Deutscbland

nicht hilutig, der iiberreiche Orna-

mentschmuck doch unter weiser

Schonung der Hauptlinien ausge-

zeichnet gestimmt und wenig barock

gehalten. Ich verweise auf die Ab-
bildung, die eiuen guten Begriff der

Wirkung gewahrt.

Der Herzog iibertrug 1637

dem Leipziger Bildschnitzer Franz
Julius Bot(<ber und seinem Gehilt'en

Daniel We)-ner die Herstellung des

Prachtwerks, das infoige der Kriegs-

unruhen aber bald dem Letztge-

nannten ganz anheimfiel. Er war
nicht nur der Architekt und Stein-

metz des (ianzen, sondern audi der

Schnitzer der beiden lebensgroBen Staluen des Herzogspaares, zu denen sich noch

die der zweiten Geniahlin desHerzogs gesellen soUte, die aber nicht ausgefiihrtwurde.

Von kaum geringerer Wirkung, obwohl nicht entfernt so aufwendig ist das

Prachtgrab in der nordlichen Umgangkapelle fiir den Geheimen Rat Samuel von

Behr, -j- 1G21 (Abb. 153); ein Baldachin auf sechs freistehenden Siiulen, darunter

der Sarkophag, das ausgezeichnet geschnitzte Reiterbild desVerstorbenentragend.-)

Am Sarkophag die Reliefbildnisse der Eltern. Am 29. Januar 1G22 schloB Herzog
Adolf Friedrich mit Franz Julius Dutcher (Totel)eri und seinem Gehilt'en Daniel

It'erner den Vertrag zur Krrichtung dieses wundervollen Grabmals fiir seinen

von ihm hochverelirten Erzieher. Der Reiter ist im Harnisch, das Pferd voU

geschirrt mit Originalgeschirr; die Wirkung in der stimmungsvollen, durch Gitter

abgetrennten Kapelle auBerordentlich.

Von hoher Bedeutung sind im Lande dann noch mehrere kirchliche Werke
der graflichen Familie Hahn-Basedow. Vor allem der t^irchenhau zu Bristow,

1) Schlie, lU, S. 654 ff. -) Schlie, IH, S. 659.

Abb. 151 Steintov zu Rostock
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mit seiner priichtigen

Ausstaltung. 1597 er-

baute Werner Hahn
den einfachen \ier-

eckigen ernsten Bau
mit seinem Turm aus

beliauenen Granitqua-

dern. Die von seinem

Sohne Hans vollendete

innereAusstattungdes

mit geputztem Holz-

gewolbe gedeckten

Gotteshauses ist ganz

auBergewohnlicli und
liochst eiuheitlicb, in

Stein, Marmor und
Holz und reichster Ma-

lerei. Das Praclilstiick

ist die Altarwand, links

und reclits durcli zwei

Portale unterbroehen,

die von dorisclien Sau-

len eingefaBt sind

(Abb. 154). Uber dem
Altar prachtige Reliefs

der Anbetung, des

Abendmahls undGeth-

semanes. Auf dem
verkrupften Gebalk

Prachtaufsatze iiber

den Tiiren und dem
Altar; letzterer mit

vorstehenden Saulen

das Kreuzigungsrelief

enthaltendjdariiberdie

Auferstehung, links

und rechts Himmelfahrt und AusgieBung des hi. Geistes, dazu eine Menge Verse.

Die Architektur ausklingend in durchbrochenes Spitzen- und Schweifwerk.') Links

damit verbunden die reiche Kanzel in ahnlichem Stil auf ionischer Herme, im
Westen die Orgel von 1601, auf iippiger Empore, die sicb auf dorische Pfeiler

stiitzt. An der BriJstung fiinf Statuen von freien Kiinsten in Nischen zwischen

ionischen Saulen. Die Orgel besali friiher noch Pliigel mit biblischen Malereien.

Auch die Taufe in gleichem Stil; einiges Stuhlwerk — zuletzt schone Glas-

malereien, vor alleni an Wappen in den Fenstern; und ein Doppelgrabstein des

hier bestatteten Ehepaars Hans Hahn, des ungliicklichen Besitzers von Bristow,

das bereits IGIG an seine Glaubiger fiel. Ruhrend wirkt da auf uns, so ganz im
Sinne jener frommen Zeit, das Testament des Vaters Werner Hahn an seinen

Sohn Hans, das in Stein gehauen hinterm Altar steht. Die treue Nachfolge der

Lehren des \'aters, vor allem der glanzvoUe Ausbau des im Lande einzig da-

stehenden Baudenkmals hat freilich den Sohn zuletzt ins finanzielle Verderben

Aljb. 152 Grabdeiikmal des Horzogs Adolf Fricdrich in dir

Klosterkirche zu Doberan
(Nac'h Phot. Dr. F. Stoedtner, Berlin)

1) Abbihlmigen bei Sclilie, V, S. 71 ff.
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gestiirzt, so daB ihm hier nach 161G bis zu seinem Tode niclits Ijliel), als ein

kleiner Hof und eine Miihle.

Werner Hahn aber, der Vater (f 1594), war einer der kraftvollsten Manner
des Hahnschen Hauses, ein leidenschaftiicber Freund von Kunst und Wissenschaft,

ein machliger Forderer der Renaissance im Lande; weit gereist, einst Student

in Tubingen, dann zu Bologna, wo sein Wappen noch in der Universitatshalle zu

finden ist, und ein echt frommer Protestant.

Ganz ahnliche Spuren dieser baulicben Gesinnung der Familie finden sich

in dem alten gotiscben Kirchlein des Stammguts Basedow, das den Grafen heute

noch gehort.M Dort hat Werner eine Altarwand aus Stein mit vielen Marnior-

einUigen errichten lassen, auf dorischen Saulen stehend, die so kaum irgendwo

wieder vorkommen diirfte (Band I, Abb. 2H). Die vier Evangelisten als Karyatiden

tragen das Gebalk des Hauptteils, der mitten im Bogen das IJelief des Abendmahls,

links der Kreuzigung, rechls der Auferstehung enthalt. Oben mitten ein Siiulen-

aufsatz mit Relief der Himmelfabrt zwischen Nischen mit Engeln. Links und
rechts Aufsiltze mit Tafeln in Schweit'werk, auf den Ecken Figuren. Uberall

Wappen, Ornamente, Rollwerk, Spriiche und auf dem Altar das Relief von

Gethsemane. — Der Stil des Ganzen stark flandrisch.

Links davon nimmt die Wand das gleich grol5e Grabraal Werner Hahns in

ahnlichem Stile ein, das

IbQi Hans seinen Eltern

errichtete. Der Stil des

Ganzen und das Material

ist dem des Altaraufsatzes

ahnlich genug, daB wir den

gleichen Meister annehmen
diirfen. — In der Mitte

kniet Werner mit langem
Bart, gegeniiber seine Gal-

tin, hinter dem Vater der

Sohn Hans, lonische Sau-

len gliedern den Haupt-

korper, Hermen mit Bogen
den Sockel: der gebogene
Aufsatz enthalt in Nischen

und an den Ecken lagernd

Figuren christlicherTugen-

den. Llberreicher Schmuck
von Schweif- und Roll-

werk, Gehangen, Wappen
tiberall: durchgehende Be-

malung und \'ergoldung

vollenden den Emdruck.
Auch die Urgel-

empore auf dorischen Siiu-

len gehort zum Altare, die

Urgel ist jiinger. Anders
stattliche EjHtaphien, das

fur Kuno Hahn mit seinen

beiden Frauen und seine

1) Abbild. bei Schlie,

V, S. 119— 130. Abb. l.')3 Grabdenkraal von Behr iii itui' JvlusterUirclic zu Dobcran



Abb, lo4 Altaraufsatz in dcr Kirche zu Bristu

A III). i:>5 Kanzcl in dor StacUkirche zu Blitzow
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zweiundzwanzig Kinder, das von Anna Hahn und ihren Gemahl Berndt von der

Schulenlnirg, das von Paris Hahn und seinem gleichnamigen Sohne, eine Reihe

reicher Grabplatten, die Kanzel, der holzerne geschnilzte Taufstein, alle aus der

gleichen Epoche — die Orgel ist etwas jiinger -— , drangen sich in dem kleinen

Kirchenraum in gewaltiger Fiille; einst war sogar noch die ganze Siidseite der

Kirche innen mit zwanzig in zwei Reihen iibereinanderstehenden Gemalden be-

deckt, die jetzt im Turm
aufgestellt sind.

Das SchloB Base-
dow selbst bewahrt in

einem Fliigel mit Doppel-

giebeln nach vorn und

hinten und Treppenturni

noch einen Hauptteil des

alten Schlossesi); an den

Ecken runde erkerartige

Tiirmchen. Die Architek-

tur besteht aus Back-

steinlisenen und Gesim-

sen, dariiber halbrunde

Giebelaufsiitze, an den

Ecken doppelte Viertel-

runde ; einfach, doch wert-

voU als das wohl letzte

Bauwerk dieses Stils im

Lande; etwa 1550 erbaut

(Abb. 156).

Noch gar viele Kir-

chen Mecklenliurgs ber-

gen Schiitze. Auf einige

sei weiter aufmerksam
gemacht. Vor allem auf

die Prachtkanzel der

Kirche zu Biitzow (Abb.

155), 1617 von dem da-

nischen Prinzen Ulrich,

Administrator des Bis-

tums, geschenkt. Ein rei-

cheres Werk diirfte nicht

zu finden sein. Das Ganze
ruht auf der Statue Mosis,

die Briistung der Treppe

wie der Kanzel enthalten von Figuren wimmelnde biblische Reliefs, dazwischen

Hermen oder Saulen. Diese wie die Friese, Gesimse, Hangeschilder usw. mit

Ornament- und Schweifwerk bedeckt, oder mit Schriften in Relief. Herrlich derb

die von Pilastern eingefaBte Tur mit Aufsatz. Das Ganze, mil dem Kanzel-

deckel das einheitlichste Bild bietend, ist bei aller Pracht doch von imponieren-

der Energie und Klarheit. Es erinnert in Art und Einzelheiten stark an Bremer
Arbeiten gleicher Zeit und diirfte mit dem groBen Meister Liider von Bentheim

irgendwie zusammenhilngen. -)

Abb. 156 SchloC Basedow Ruckseito

1) Schlie, V, S. 131— 132. 2) Schlie, IV, S. 62, 63.
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Der Altar und die Kanzel der Familie Biilow zu Dassow von 1632 sei als

hierhergehorig genannt.

Im Kloster Riihn auBer dem liiibsclien gemalten Altar Herzog Ulrichs mit

den Bildern des Fiirsten und seiner Gemahlin Elisabeth auf den Fliigeln ist die

schone fiirstliche Empore bemerkenswert, auf Karyatiden stehend mit geschnitzter

Briistung und Wappenaufsatz, zierlich durchbrochen, verbleite Fenster.^i

Ungewohnlicli

aber ist in P ar-

ch im der groBar-

lige Einbau der

Westempore in der

ilarienkirche mit

der Orgel darauf

(Abb. 1571. Vier

groBe verzierte Ka-

ryatiden sttitzen

ihn mit ausgebrei-

teten Armen. Die

Empore nimmt die

ganze Breite der

Kirche ein und ist

von auBerordent-

licher Pracht, das

Prunkstuck des

Landes. Ihre frei-

stehende Saulen-

architekturschlieBt

abwechselnd Fi-

gurennischen und
kleine Architektu-

ren mit vielfaltigen

\'erkropfungen ein

;

das iiberreiche Ge-

simse des unteren

Handes mit Kon-

solen, Hangezapfen

und ( )rnamenten,

wie das kronende
sind von reichster

Biidhauerarbeit,

die glatten Flachen

noch dazu einge-

legt. Diese Eigen-

tiimlichkeiten bezeugen sicher, daB wir hier ein Werk des Antoniiis Krers vor uns

haben, wie er ein ebenbiirtiges in der Kriegstube zu Liibeck geschaffen.") Das
Mittelstuck der Empore mit dem Riickpositiv der Orgel ist noch reicher, aber

weniger fein und diirfte von anderer Hand sein. Ahnlich iiberiippig ist die

eigentliche Orgel mit fiinf turmartigen Vor- und Aufbauten, Durchbrechungen,

Spitzen, der von S. Jiirgen in Wismar verwandt; in ihrer Art das prachtigste

Werk im Lande.

Alih. ITx ()rt,'olcinpure tier Marioniii relic zu I'archim

1) Schlie, a. a. 0,, IV, S. 89. 2) Schlie, IV, S. 447, 454 ff.
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Dazu gehort die hiilxsclie

Kanzel von IGOl, wohl audi ein

Werk des Tunnies A'l-ers, der zu Neu-

stadt, die als solches beglaubigt

ist, nahe verwandl, mit besonders

hiibscbeni Decliel. Xahe steht auch

die iiltere Kanzel in St. Georgen,

die 1580 der Liibecker Georg Grant-

zin sliftete. Der Ratstuhl, 1608

bis IG23 bergestellt, mit Saulen

und Figurennischen an der Vorder-

briistung, Ivaryatiden mit Bogen-

architektur und Baldachin an der

Riickwand, ist ebenfalls stark Lii-

beckisch. Hiibscher Taufstein aus

Stein.

Auch Goldschmiede der Re-

naissance hat es treti'liche ini Lande

gegeben. Zahlreiche Werke ihrer

Hand bewahren die Kirchen und
Sammlungen. So den prachtigen

Kelch, gestiftet 1555 von Herzog
Ulrich, in Blitz o\v (Abb. 158), ge-

trieben mit Reliefs auf FuB und
Cuppa'), von Meister Hans Kriigcr

zu Giistrow; der herrliche Pokal

der Kramer zu Wismar'-) ist eines

der groBten und reichsten Stucke

der Art; ihn fertigte Jakob Egijeler

daselbst anno 1600.

1) Schlie. IV, S. 66. 67.

-) Ortwein, D. Renaiss., Wismar,
Taf. 27. Schlie, a. a. 0. II, S. 69.
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beherrschte, Danemark bezwang und in den nordischen Angelegenheiten den

Ausschlag gab. Die Anlage der Stadt, wenige Meilen von der Ostsee, an der

selbst fiir Seeschiffe zuganglichen Trave, bot die gunstigsten Verhaltnisse. Der

Platz ist mit besonderer Umsicht gewahlt, denn er hat die Gestalt einer Halb-

insel, die nur nach Norden durch eine schmale Zunge mit dem Lande zusammen-
hangt, ustlich von der Wakenitz, westlich von der Trave umschlossen, auf einem
hiigelartig ansteigenden Gelande, das eine natiirliche Starke schon durch das

Wasser erhielt. An dem einzigen zuganglichen Punkte, der Nordspitze dieses

ovalen Stadtgebietes, schloB eine feste Burg mit dem noch vorhandenen Burgtor

die Stadt ab. Von dort ziehen die HauptstraBen in zwei parallelen Ziigen, der

Breiten- und der KonigstraBe, in leichter westlicher Abweicliung bis nach dem
Sudende, wo sie an dem Dom und der dazugehiJrigen Baugruppe ihren AbschluB

finden. Zahlreiche QuerstraBen, Gruben genannt, schneiden diese Hauptadern im
rechten Winkel, samtlich von kurzer Entwicklung, da die groBte Breite der Sladt

ungefahr die Hiilfte ihrer Liingenausdehnung betriigt. Das gewaltige, noch wohl-

erhaltene Holstentor mit seinen beiden Rundtiirmen bezeiclinet die Haupt-Quer-

straBe, die nach Westen auf das angrenzende holsteinische Gebiet und gen

Hamburg fuhrt. Wo diese sicli mit der groBen Langenpulsader der Breiten-

straBe schneidet, breitet sich das weite Recliteck des Marktes aus, auf zwei

Seiten, der nordlichen und der ostlichen, von den ausgedehnten Gebauden des

Rathauses eingefafit. Hier ist das Herz der Stadt, hier ragt auch die Haupt-

kirche zu St. Marien mit ihren dunklen Backsteinmassen und den beiden riesi-

gen Turmhelmen hoch iiber die mittelalterlichen Giebel des Rathauses empor.

An der andern Seite des Marktes erhebt sich die Petrikirche, etwas weiter ost-

lich St. Agidien und im nordlichen Telle der Stadt die wiederum sehr ansehn-

liche Jakobikirche, nahe dabei das Spital zum Heiligen Geist. Mit dem am
Sudende der Stadt gelegenen Dom sind so die Hauptpunkte in der Plananlage

der Stadt gezeichnet. Ein groBartiger Zug von Freiheit und Klarheit spricht sich

in ihr aus.

Das Geprage der wichtigsten Denkmiiler gehort iiberwiegend dem 13. und
14. Jahrhuudert, die den Huhepunkt in der Machtentwicklung Liibecks bezeichnen.

Schon das 15. steht darin zuriick; man spiirt ein Nachlassen in der monumentalen
Entwicklung, zugleich eine Wendung vom kirchlichen zum Profanbau; denn

Holsten- und Burgtor, sowie ausgedehnte Telle des Rathauses gehoren dieser

Zeit an. Mit dem Anfang des 16. Jahrhunderts finden wir Llibeck von einem

engherzigen Patriziat beherrscht '), das der Stromung der Zeit sich feindlieh ent-

gegenstellt. Die Reformation, die in der Bilrgerschaft allgemein Anklang gefunden,

wird vom Rate mit eiserner Hand unterdriickt. Burger, welche nach Oldesloe

gehen, um den dort eingesetzten evangelischen Prediger zu horen, werden mit

Landesverweisung, Gefangnis oder GeldbuBe gestraft. Der Prediger .lohann Ossen-

brtigge, heimlich in die Stadt gekommen, um in einem Privathause lutherischen

Gottesdienst zu halten, wird ins Gefangnis geworfen, und als er endlich auf An-

dringen der Btirgerschaft befreit wird, muB er froh sein, zu Schiffe nach Reval

zu entkommen, wodurch er den Monchen die Freude macht, aussprengen zu
konnen, der Teufel babe ihn geholt. Ein blinder Bettler wird aus der Stadt ge-

wiesen, well er auf der StraBe ein lutherisches Lied gesungen; ein Buchbinder,

der des Reformators Schriften verkauft, in den Turm geworfen; ja noch 1528

werden Luthers Biicher durch den Biiltel auf oflfenem Markte verbrannt. In der

Btirgerschaft war aber der Drang zum Evangelium so stark geworden, daB einst

beim Gottesdienst in der Jakobikirche, wahrend der katholische Geistliche predigte,

1) Vgl. J. R. Becker, Gesch. der freycii Stadt Liibeck II, S. 3 ft".



Tiiibeck 273

und zwei Knaben den Choral Lulhers ..Ach Gott vom Himmel sieh darein-' anslimm-

ten, die ganze Gemeinde mil einfiel und den Prediger zwang, die Kanzel zu ver-

lassen. Erst als der Rat von der Biirgerschaft eine auBerordentliche Steuer ver-

langte, erzwang diese durcli nachdriickliche Auflehnung, daB die evangelische

Lehre endlich tVeigegeben und Imld darauf die Reformation vollig durcbgefiihrt

wurde. Aber die Starrheit der Aristokratie ist damit nicht bezwungen. Der kiihne

Ablj. 159 Rathauslialle zu Liilieck

Versuch Wullenwebers, eine ^'olksherrschaft aufzurichten und Liibecks Macht noch
einmal aut's hocliste zu steigern, mifilingt, und fortan ist wohl noch eine Zeitlang

von materielieni Gedeihen, aber niclit mehr von politisclier Maclitsteliung zu reden.

In jenen Kiimpfen haben wir wohl den Grund zu suchen, warum noch 1518 die

Marienkirche in einem durch die Gegensiitze gescharften Eifer mit reichster Aus-

stattung in gotischen Formen geschmilckt wurde. Zugleich aber hiingt damit

zusammen, daB die Renaissance hier erst siiat auftritt. Doch sind einige prachtige

Werke aus ihrer spiiteren Enlwicklung erhalten.

L iibke-Haupt, Renaissance in Deutsclilaiul 11 3. Aull. 18
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Alib. 160 Freitreppc ties UaihauSL'S zu Liiliccl;

Der wiclitigste Bau ist das Rathaus. Sein altester Teil ist das groBe

Rechteck, 45 Meter breit uiid 35 Meter tief, das den Markt an der Nordseite

begrenzt und nOrdlich an den Marienkirchhof stofit. Hier ist der Ratskeller mit

seinen gewaltigen Gewolben ; der Bau selbst wird durch drei kolossale Sattel-
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dacher bedeckt, die mit ihrer riesig hohen, durch oftene Runde, Malivverk und
Turmchen gegliederten SLirnwand ril)er alle spateren Bauten hinausiagen. Vor
diese Wand, die nach Siiden scliaut, wurde seil 1570 die schone Reiiaissancehalle

gesetzt, von der wir noch zu sprechen haben. In dem gegen die BreitestraCe

liegenden ostlichen Teil des alten Baus befand sich ehemals der groCe Hansasaal,

seine ganze Tiefe von 35 bei einer Breite von 9 Metern einnehmend. An diesen

Hauptliau wurde noch im Mittelalter ein die Ostseite des Markles abschlieBender

Fliigel gesetzt, im ErdgeschoB eine langgestreckte zweischiffige Halle auf

Granitpfeilern bildend; diese Halle stellt die Verbindung mit der Breitenstrafie

her. Der siidliche Teil enthielt ehemals die Ratswage, und an ihn wurde
gegen Ende des 16. Jahrhunderts nach der StraBenseile die prachtige Frei-

treppe gebaut, ein Hauptstuck der hiesigen Renaissance. Im oberen Stock be-

fand sich ehemals der Lowensaal, ein liaum von 11 auf 15 Meter GroBe, da-

neben ein Vorplatz, uiul die sogenannte Kriegsstube.
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Aljt). 162 Tur dpr KrioKsstulic iiu Kathaus zu Liibei'k

I'feilein frei ansteigend, eine der malerischsten Gestaltungen, in kiaftigen und
reichen Formen durchgefiihrt, namentlich die eiiizelnen (juadern mit jenen in

dieser Zeit allgemein lielieblen Sternmustern oder Masken geschniuckl. Welter

nordwiirts an der StraBe, etwa von 1580, ein prilchtiger holzerner Erker in ahn-

lichen Formen. — Das Innere des Rathauses enthalt eine Reihe der vornehm-

sten Ansstaltungsteile; zuerst in der Kriegsstube wohl die prachtvollste Tafelung

unserer Renaissance. Anion f'tomtien) Erers d. J. schuf sie 1594— 1G08. Was der
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Apparat der danialigen Kunsttischlerei und Holzbildhauerei aufzubringen vermochte,

ist bier angewandt. Rings um die Wilnde ziebt eine Sitzbank, eingelegt, hinter der

sich die mitSaulenstellungen, kleinen und groBen Aichitekturen dazwiscben, Bogen,

Nischen, Hermen und Sliitzen aller Art, unzabligen Verkropfungen der Gesimse

gescbmiickte Tiit'elung bis zu dreiviertel der Hohe erbebt; alls Fiachen sind ent-

weder geschnitzt oder eingelegt (Abb. 161). Audi die Fensterleibungen sind mil

Alili. Itl3 Kamiii der Kl^eg^5stube im Eatliaus zu Liibeck

Pilastern bekleidet; vor allem aber ist die Tiir, mit Doppelsiiulen eingel'alit, ein

Prachtstiick er.sten Ranges (Abb. 162). Zwei uberlebensgroRe gescbnitzte antike

Krieger stehen vor den Saulen: der Fliigel ist priicblig mit Rahmen und Intarsien

gescbmiickt, dariiber erbebt sicb ein Aufsatz mil dem Alabasterrelief des Urteils

Salomos, giebelgekront. mit Hermen und Sclmitzerei gelaBt. Die Mitte der anderen

Seite nimmt ein machtiger Sandsteinkamin ein lAbb. 1G3), dessen Mantel, auf

Hermen ruhend, in der Mitte ein Relief des salomonischen Urteils, dariiber eine

Niscbe mit Christusstatue zeigt, umgeben mit schon gezeicbneten Schweif-

ornamenten und Gebiingen, gektont mit kraftvollem Konsolgesims. Audi die
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AuBenseite der Tiir ist mit Hermen prachtvoll eingerahmt und eingelegt. Das

Ganze findet in Deutschland wohl nicht seinesgleichen.

Die schone groBe Tiir im untereii Ratssaale von Anton (Tunnies) Eras d. A.

von 1575 ist in ilirer Art einzig; sie ist mit Halbsaulen eingefafit und einem

Giebel mit Muschel beliront. Ihre Fliigel liaben Fullungen, die in Musclieln

endigen; eine kleine Tiir ist in die groBe eingeschnitten. Ornament und Detail

Aljli. Ifj4 Till- im GroPien Saal lies Uatliauses zii Ltibeck

sehr gut im besten Stil mittlerer Zeit (Abb. I(i4i. In den Fliigeln am Marienkirchhof

sind noch weitere biibsche Tafelungen, Holzdeclien und Tiiren in gediegener

Duicbbildung vorlianden; insbesondere zu nennen die Hilume des Polizeiamts.

Von den stiidti.schen Bauten ist aucb das ehemalige Zeughaus beim Dom
vom Jahre 15!)4 zu erwahnen; ein machtiger, aber einfaclier Backsteinbau mit

Sandsteingliederungen in dem aus den Niederlanden stammenden Miscbstil.

Der Privatbau der Stadt steht an Reichtum der Durchbildung dem von

Danzig nacli; in der Anlage der Hituser erkennt man aber abnliche Grundziige.
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Docli sind die Grundstticke durchschnittlich viel bieiter als dort. Das ErdgeschoB

bildet auch hier eine weite und hohe Halle, die ihr Licht aus niiichtigen Fen-

stern vom Hofe her erhiilt und ihren Zugang von der StraBe in einem riesig

hohen Portale besitzt. Uber der Haustur ist oft eine kleine Kammer angebracht,

die aus dem mit dem Portal verbundenen Oberfenster ihr Licht erhalt. Eine

kleine Kontorstube ist vom Flur abgetrennt. Im Ilintergrund fiihrt die offers

geschnitzte Treppe zu einer nach vorn laufenden Galerie, dem Zugang zu den

niederen Schlafkammern, und dann waiter zu den oberen Geschossen. Die Fas-

saden der Hiluser zeigen fast ohne Ausnahme schlichten Backsteinbau, leider

meist mit Farbe iiberstrichen. Einfache Staffelgiebel, durch Lisenen und Mauer-

blenden gegliedert, bilden den Ab-

schluB. Von der reichen Ausstattung

mit den Formen der Renaissance

bei tiberwiegender Anwendung von

Sandstein, wie wir es in Danzig

fanden, ist hier nirgends die Rede.

Den Erker bat man hier, wie in Dan-

zig und den andern niederdeutschen

Seestadten, vermieden. Xur indem

man zahlreichen Hausern Pracht-

portale vorsetzte, suchte man der

allgemeinen Zeitrichtung Rechnung
zu tragen. Karyaiiden und Hermen,

Statuen von Tugenden, Masken und
Fruchtschntire spielen dabei eine

groBe Rolle. Ein Hauptsliick dieser

Art vom Jahre 1587 sah man am
abgebrochenen Kranieramthause

Schiisselbuden Nr. 190, mit zwei ge-

waltigen Hermen, dariiber in einer

Xische eine weibliche Figur, von

zwei liegenden Gestalten einge-

schlossen, samtlich langbeinig und
manieriert im Antwerpener Ploris-

Stil.') Ein feineres Portal Meng-
strafie 36, gleichfalls mit Figuren

geschmiickt und samtliche Flachen

mit Metallornamenten dekorieit

(Abb. 165). Ein priichtiger Tiirbogen

Schiisselbuden Nr. 195, mit Krieger-

figuren und allegorischen Darstel-

lungen, auch hier das Figiirliche

stark manieriert. Auf solchen

Schmuck verzichtet das Portal an

Nr. 194, erholt sich dagegen an rei-

chen Fruchtgehangen und Masken.

Mehreres von ahnlichem Gharakter

in der FischstraBe. Eins der iippig-

sten, schon stark iiberladenen und

1) Siehe Struck, Das alte bilrgerliche

Wohnhaus in Lubeck, Lubeck 1906, I,

Abb. 68. II, Abb. 18— 37. Abb. IGj Portal in iler MengstraBc zu Liibcck
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gescliweirien an Nr. 22; eiii ganz kleines, IjIoB mil Rosetlen und Kupfeii

dekoriert an Nr. !>G; Kerl)schnitl-Qiiadern mil Sternniustern an Nr. lOi, wo au^-

nahmsweise audi der Mausgiebel mit Voluten geziert ist. Die sehr langen

Figuren findet man wieder an Nr. lOG. Uberauis reich mil, Feslonis und Ilernien

ist Nr. 107 dekoriert, wo audi die oberen Teile der Fassade ilhnlichen Schmuck

erbalten liahen, und in der Mille eino Alnindanliii in einer Xiscbe aul'gcstelll

isl. Einfai'lier in Aulage und lieliandlung Nr. 105. Melu'eres aucb in der

Breitenstralie. I'hanlasliscb reich mil. Masken geschmuckl Nr. 71-1"). Noch slatt-

licher mit zwei kannelierlen ionischen Saulen, deren unterer Teil reich deko-

riert, dazu uber dem Geljillk zwei liegende Figuren an Nr. 81!). Dagegen

Nr. 793 zierhche Metalloniamenle an den Fliichen, fain kannelierte korinthische

Pilaster, von Ouaderhiiiulern (hu'chbroclien, als Einf'assung.

Ilier ist liinzuzu-

tugen,daBseitLiib-

ke dieses sciirieh,

dieZahl dieserPor-

lale sich — leider!

wieder stark ver-

niiiidert hat. Der

Ilerausgeljer lial

die Aufstellung

stelien lassen, da

sie ja historisdion

Wert Ijesilzt; es ist

aber dabei zu be-

merken, daB heute

vonsolclienPraclit-

portalen nur noch

cinige in der Fiscli-

strafie (Nr. 22, 25,

27), in der Meng-

straBe Nr. 3G, das

priichtigsle dieser

Art, und das ori-

gindle von Nr. 44

in der KonigstraBe

existieren. Letz-

teres hat union

dorisclie IlalhsiUi-

ien mit Diaman-

ten l)esetzl, dar-

viber ruiit der Bo-

ii;on mil llermen

und /wickelligu-

ren, der gescliweit-

te tiiehd ist ge-

brodien ; auf ihm

stelit, in drei Teile

getreniit, mitten

und auf den Kk-

ken, die Gnippe

Alili. lilll Haus ain KulilinaiUI /.u Liibcuk t^CS Laokooll. Die
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EinwirkuniT der flandrischen Renaissance auf fast alle diese Arbeiten isl un-

verkennbar.' i

Ein FliJgelgebaude echt niederliindischen Stils Itestand im Hole des Ilauses

Schiisselbuden 12: eine Archileklur von Gesinisen und zum Teil Pilastern und

Bandern in Rustika von mil Kristallschnilten verzierten (juadern auf Back-

steingrund; ein hiibsches rundes Treppenliirmchen, von solchen Quadem durch-

zogen, mitten am Fliiirel.'-j Elwas Ahnliches sah ich noch im Hofe eines Hauses

der MengstraBe.

Ganz aljweichend ist die groBe Fassade am Kohlmarkl Nr. 1:5 TAbb. 166).

Das Portal gebort zwar der Galtung der Portale im Florisstil an, doch ist es

friiher und feiner in der Behandlung, als die meisten anderen; es wird durch

kriegerische Atlanten eingefaBt und von den Figuren des Glaubens und der Liebe

bekront. Dabei der Spruch: Sperantem in domino misericordia circumdabit. Dies

alles in Sandstein. Der (Jiebelbau selb.^t aber ist ein Prachtstiick der Fienais-

sancedekoration in ge-

branntem Ton. viel-

leicht das Werk des

Gnhriel r. Al.-vit und
Stdtius V. Diii-eii, die,

wie wir wissen, in

Liibeck wohnten. Vor-

gesetzte Siiulchen

ohne Kapitell und

Fu6, nur aus schriig

gerippten Rundstabeii

beslehend, auf Mas-

kenkonsolen ruhend,

teilen den holien Gie-

bel
;

gerippte Rund-
profile fassen audi

samtliche Fenster ein.

Die einzelnen Stock-

werke aber werden Ijis

oben binauf durch Me-

daillonfriese in Terra-

kotta gegliedert, die

mit den Arbeiten in

Wismar, Schwerinund
Gadebusch aufs nacli-

ste verwandt sind.

Leider hat ein spiite-

rer Zopfumbau den

urspriinglichen UmriB
oder die iiuBere Form
des Giebels gestort:

jedenfalls aber ist die

Fassade auBerst be-

deutsam wegen der

1) Diese Portale

bei Struck a. a. 0. I, Abb.
58—64.

2) Struck .\bb. fi.'j. .\bb. 167 Hans in der MengstraBe za Liibeck
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Anwendung eines durchgebildeten Backstein- und Terrakottenstils in Verbindung

rait reinem Ziegelbau.^) Ein zum Tail noch besser erhaltenes Giebelhaus gleicher

Art finden wir in MengstraBe Nr. 44. Auch da vorgesetzte Saulcben, aber zum

Teil mit Kapitellen. Selbst das Portal ist in diesem Stil mit Doppelsaulchen und

Abb. 168 Abgebrocliuiios Hans Braunstralie zu Liibeok

reichem Fries durchgebildet. Die ganze Fassade goldbraun glasiert, was in der

Sonne eine praclitvolle Wirkung macht.-) (Abb. 1G7.)

1) Bei Struck Abb. 75.

2) Bei StniL'k Abb. 76. — Es hat dor Ilerausgeber von dicsen beiden Hansern in seinen

Baoksteinbauten der Renaissance in Norddeutscliland, Frankfurt a. JI. lS!t.3, Taf. XIII, XIV

genauere Aufnahmen nnd Versuche einer Wiederhcrstellung der urspriijiglicbeu Form gegebcii.

Auf Taf. X eines der einfachsten, dock gediegenen Beispiele.
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Bedauerlicherweise sind die beiden Hauptwerke des Stalius von Diiren in

Lubeck verschwunden ; von einem haben sich noch lieste am Hause Musterbahn 2

erbalten. Dieses stand einst in der Braunstrafie and war neben dem Fiirstenbofe zu

Wismar wohl das wichtigste Werk unserer Terrakottenkunst. Wahrend die beiden

unteren Stockwerke einfach in Ziegein errichtet, nur das Portal mit geripptem

Profilstein eingefaBt war, besafien die drei oberen Stockwerke um ihre je vier

rechteckigen Fenster die priichtigste Arcbitektur von durchlaufenden Medaillon-

friesen, dazvvischen je fiinf stark hervortretende Hermen, alles aus Ton gelirannt,

von ecbt ilandrischer Behandlung und docli durch Material und Fortbildung zu

einem neuen selbstandigen Element gestaltet. Die vornelim festliche Wirkung
dieser Front war einzig (Abl). 168).

Fine abnliclie Front bestand bis in die siebziger Jabre Schiisselbuden Nr. 32,

doch waren nur die zwei oberen Stockwerke mit Friesen und diesmal Pilaslern

in Terrakotta geteilt. Dafiir bildeten dariiber noch drei solche Geschosse, ab-

gestut't, den Giebel; die oberste Stufe mit Rundfeld und Zwickelornament ge-

schmiickt, das den unteren abhanden gekommen war. Offenbar ebenfalls ein

Prachtwerk, jenem fast ebenbiirtig. Leider nur in einer Zeicbnung erbalten.')

Hier ist aber noch zu betonen, daB Lubeck im 16. und 17. Jabrhundert

noch eine erhebliche Reihe von Renaissancegiebelhausern im besten Backsteinstil

errichtete, die, unter der groBen Zahl der mittelalterlichen wenig hervortretend,

doch ihre eigene Art bei niiherer Betrachtung offenbaren. Es sind mit Blenden

gegliederte Treppengiebel, die Blenden rund- oder stichbogig geschlossen, ofters

mit schonen Terrakottenfriesen oder Medallions geschmiickt, trotz schlanker Ilohen-

entwicklung die Horizontale stark betonend. Die schonsten davon sind ja jetzt

leider auch verschwunden, doch ist noch hie und da ein Muster geblieben. Ihre

feste trotzige und derbe Art, gesteigert durch farbig glasierte Schichtnng, war
hochst beachtenswert und auch kiinstlerisch recht bedeutsam. Es ist bedauerlich,

daB diese bescheiden-tiichtige Kunst fast ganz untergegangen ist. Ein gutes

Beispiel bei Struck a, a. 0. Abb. 70. Einfachere sind zahlreich; so die hiibsche

Front des Schifferhauses. — Von den gebrauchlichen Terrakotten gewahrt

Abb. 169 Anschauung.

Von dem Reichtum der Ausstattung, welcber ehemals die Patrizierhiiuser

auszeichnete, geben noch einzelne tJljerreste Zeugnis; am prachtvollsten der Saal

im Hause der Kaufleute (Fredenhagensches Zimmer), dessen Getafel in

Eichen-, Linden-, XuBbaum- und Ulmenholz zu den edelsten der Zeit gehort

(Abb. 39, Bd. 1). Es wurde 1573—85 vom Liibecker Schnittkermeister Hans Drei/e

angefertigt. Gekuppelte korinthische Siiulen mit reich geschnitzten Schilften

tragen ein (iebalk mit edlem Rankenwerk am Gesimse, und dariiber eine Doppel-

stellung von AUanten und Karyatiden, die mit einem zweiten nicht minder reich

dekorierten Gesimse abschliefien. Die Wandfelder zeigen unten eine Nachbildung

kraftiger Steinarkaden und darin tabernakelartige Aufsiitze, dariiber eingelassene

Alabasterreliefs, sicherlich niederlandische Arbeiten, alles aufs reichste plastisch

geschmiickt. Den oberen Teil der Wande schmiicken Genialde in Goldrahmen.

Die Decke zeigt ein reich kassettiertes Balkenwerk, kraftvoU gegliedert und elej^ant

geschnitzt.-)

Wertvolle Werke finden sich in den verschiedenen Kirchen der Stadt. Be-

merkenswert zunachst in der Marie nkirc he die groBartige Ausstattung mit

Messinggiltern, welche den ganzen Chor und die zahlreichen Kapellen, ebenso

auch das Taufbecken umgeben. Sie datieren samtlich von 1518 und zeigen im

1) Bei Struck a. a. 0. Abb. 74.

2) Vgl. die Notiz von A. Meier im Dresdener Korr.-Bl. 1853, Dez. \r. i3. Struck a. a. 0.

Abb. 35. Aufnalime bei Ortwein, D. Een., Abt. Lubeck.
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Alil). IBi' Liibcckcr Trnvikottfii

wesentlichen zwar noch

die Elemente des goti-

schen Stiles, aber doch

in einer Umbildung, wel-

che nicht ohne Einwir-

kung der Renaissance zu

denken ist. Diese selbst

mit ihren zierlichen For-

men findet man sodann,

freilich ganz vereinzelt,

an der schonen Grab-

plalte des in demsell)en

Jahre 1518 verstorlienen

GodhardWigerinck, eben-

falls einem Bronzewerk,

iind zwar aus der Peter

Viscli erschen Giefihiitte.

Weit geringer ist die

Steinarbeit dieser Zeit,

z. B. an dem Grabstein

des Ghristoph und Jo-

hann Tidemann im Gbor-

unigang des D o ni s,

slarre Gestalten in zier-

licher Einfassung von ko-

rinthischen Haibsaulen.

die Scbafte oben kanne-

lieit, unten mil Ornamen-
ten geschmiickt, sicher

erst nach der Mitte des

Jahrhunderts gearbeitet.

Hiibsch das Epitaph mit

Alabaslerrelief, das /?(//«-(/

Coppeiis 1574 fiir Alb.

Scbillingarbeitele. Feiner

die Renaissancekanzel,

15G8 von Hans Frex ge-

macht. Der obere Teil,

der auf einer Mosesstatue

ruht, von Marmor, mit

sieben Reliefs der Heils-

geschichte aus Alabaster;

stark niederlilndisch: der

Deckel ist von 1570 aus

Holz reich geschnitzt mit

kronendemChristup.I \o\v.-

scbnitzerei undMetallguB

sind die bier bevorzugten

Kunste.

Die groBen Liibecker

Meister der Holzscbnitze-

rei (Schnittekermeister)
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vind Tischlerei Anton (TiJnnjes) Evers d. A. und sein gleiclinamiger Sohn, Henrich

Matlies, Jochim Wenike d. A. haben hier AnBerordentliclies geschaffen und ver-

einigen die besten Eigenscbaften des Arcbitekten, Biblbauers, Intarsialors und
Kunstbandwerkers in erstaunlicber Weise.

Von lli'urich Maf/ie.<t (Mais) stammt die wundervolle Umrabmung der astro-

nomischen Ubr der Marienkircbe des Rektors Matthias van 06; ein fruhes

Renaissancewerk, an dem man 1559—78 arbeitete.') Um die untere Scheibe

kraftvolle ioniscbe Pilasterarcbitektur: die Fiillungen sind mit ausgezeichneter

Ornamentik aufsprieBenden Blattwerks gefiillt; die Blaltclien und Knospen von

einer geradezu voUendeten Plastik, an friibe vlamisclie oder liollandiscbe Ait

wobl anklingend, doch von trefflicbster selbstandiger Kraft. Es ist erstaunbcb,

daB dieses Meisterwerk nicbt in itbnlicber Weise studiert und vervielfaltigt wird,

wie z. B. die sicher nicbt Ijedeutenderen, freilich ausgezeicbnelen Arbeiten am
Windfang des Ratbauses zuOudenaarde. Das obere Blatt wird von frei vorstebenden,

wundervoll geschnitzten Saulcben llankiert; das Gebalk dartiber ist verkropft,

auch in der Mitte tritt es vieleckig vor, um den obersten Auf bau, eine kleine Welt
von Turmclien, Tabernakebi und Portalen zu tragen, aus deren mittelstem um
12 Ubr der Heiland liervorschreitet, wiibrend aus den seitlichen in feierbcbem Zuge
der Kaiser und die sieben Kurfiirslen sicb verneigend vorbeiwallen. An Sinnig-

keit, wie an vollendeter liiinstleriscber Gestaltung diirfte keine derartige Ubr dies

echte Renaissancewerk audi dem Geiste nacb ubertrefifen. Einer der Engel, die

in der Mitte der unteren Pilaster tafelbaltend sich vorneigen, halt die Jahreszahl

1562, wobl das Hauptjabr der Herstellung und in Deutscliland noch fast zur Friih-

renaissance gebiirig.

Fortgescbrittener im Gbarakter ist der beriibmte Senatstuhl .Jochim ]Vcrn-

kes d. A., den dieser 1574—75 fiir fiinf Sitze (beute ist er fiir zebn eingericbtet)

der Regenten des Staates Liibeck wahrbaft repriisentativ fiir Liibecks Haupt-

kirche scbuf. Die prachtige saulengeteilte freistebende Riickwand, mit iippigem

Baldachin tiberdeckt, eiitbalt in der Mitte drei liibiscbe Wappen ; daneben ist sie

durcbbrochen und die Durchbrechung mit Bronzekandelabern und einer Art MaB-

werk gefiillt. Die Neben- und Vorderwand mit Hermen und reicber Scbnitzerei,

auf dem Baldachin durcbbrocbene Ornamentaufsiitze.

Auch sonst sind in der Renaissancezeit vornehme Ausstattungsstiicke ge-

scliaffen, die man in anderen deutschen Stiidten nicbt findet. Vor allem in der

Marienkircbe die Seitenteile des gotischen Lettners. Jochhii Wcndr verfertigte

diese Pracbtstiicke 1588—95. Auf der Nordseite ist ein Portal der wundervoll

sicb berumscbwingenden \Vendeltreppe ; diese ansteigend mit Hermen, die Nord-

und Sudseite des Lettners mit Saulen gegliedert, dazwischen die scbonen Gemalde
des Jo/i. Williiigir, der auch die herrliche farben- und goldstrotzende Bemalung
des kunstvollen Bauwerkes herstellte.-) (Abb. 170.)

Das priicbtigste Werk der spiiteren Zeit ist unzweifelbaft aber die herrliche

Orgel der Petrikirche, ein Meisterwerk von Tiniiijes h'fcr>: d. J., 1587— 90

gearbeitet. Von der Prachtausstattung, mit der dieser die Kircbe schmiickte, der

Kanzel, dem Lettner und Gesliibl, ist leider nur die Orgel iibriggeblieben. Sie

steht auf einer iianz bervorragend scbiJn gegliederten Empore ; ibre Briistung hat

als Hauptschmuck acbt Tugenden-Karyatiden vor freien Doppelsaulen, dazwischen

Wappenscbilde; links ist sie von einer Konsolenarchitektur getragen, die das Blatt

der Uhr in sich schliefit. Die Orgel selber stiitzt sich auf schlanke freistebende

Hermen auf der Empore und ist lebhaft gegliedert durcb die Vorsprunge dreier

Pfeifentiirme mit durcbbrocbenen KrOnungen. Was bier an reicliem Gesamtaufbau

1) Bau- u. Kunstdenkm. Liibecks II, S. 248. Abb. S. 252.

2) Abb. daselbst S. 1^3, 195.
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wie an Durchfiihrung im einzelnen, an modellierten, geschnitzlen, eingelegten

Arbeiten geleistet ist, ist erstaunlich.

Fehit hier der Singchor des Kiinstlers, so ist eiu soldier zuni Gliick in

der Agidienkirche noch vorhanden (Bd. I, Abb. 34); von ebenbiirtiger Schon-

heit; die Wendeltreppe wird hier von Hermen getragen; er ist bereits 1587 ent-

standen, gehort also zu den altesten Arbeiten unseres Meisters. Die Orgel ist

aber erst 1625 von einem nicht lubischen Kiinstler, Michael Somiiier aus Langen-

salza, doch nicht minder priichtig, geschaffen.

Von zahllosen an-

deren kirchlichen Aus-

staltungsgegenstiin-

den diirfen wir schwei-

gen, indem wir hin-

zufugen, dafi sie eine

kleine Kunstwelt fiir

sich bilden. Es sei

nur noch erwahnt, dafi

auch anEpitaphien der

Renaissance iiberall

eine Unzahl vorhan-

den ist. MitRechtwird

gesagt, dal) wohl nir-

gends diese Seite der

patrizischen Repra-

sentation mit solchem

Pflichteifer durchge-

fiihrt sei, als in Lii-

beck, unddabesonders

in der Marienkirche.')

Was an Bronze-

werkeninLiibecksKir-

chen vorhanden, ist er-

staunlich. Von der un-

vergleichlichen Pracht

der zahlreichen Gitter

in der Marienkirche,

die freilich tiberwie-

uend noch der Gotik

angehoren, war die

Rede. VonandernWer-
ken der friiheren, go-

tischen Epoche babe

ich hier nicht zu be-

richten; wohl aher von

dem herrlicben Bronze-

gitter der Bremer-

kapelle(Abb. 171)vom
.Tahr 1636, mit Sau-

len, Hermen und Ka-

il Man vergl. dazu die

Ball- und Kunstdoukm.

Alili. 17U l>fttiicrln<].ii.' .In- Maiicnkirchu zii Liiljpck Liibei-ks, II, S. 343 ff.
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ryatiden gegliedert, schon sehr barock, aber hbchst geislreich und elegant, dabei

von meisterhafter Tecbnik.') PracblvoUe Kronleuehter finden sich in der Jakolii-

kirche, noch gliinzender aber sind die Kronen, Wandleuchter und Gilter in

St. Peter, datiert von 1G21, 1(13! I, lGi.4, voll Phantasie und Anmut, mil klettern-

den und spielenden Putten dekoriert. Audi fast alle iibrigen Kirchen sind mit

iihnlichen, oft hervorragend werlvoUen Lichttriigern ausgestaltet.

So mancbes, _
was die ehrwiir-

dige Stadt birgt,

kann nur angedeu-

tetwerden. Es mag
hingewiesen sein

auf den reizvoUen

kupfernen Dacli-

reiter der Jakobi-

kirche mit einer

Art von Strebepfei-

lern, gescbweiften

Giebelchen, reich

durchbrochenem

UmriB, gewifi eine

der schonsten Er-

findungen seiner

Art; auf die zahl-

reichen Stiftungs-

gebiiude, vondenen

so mancbes von be-

sonderer Eigenart

ist, mit den tiefen

HOfen und den klei-

nen Wohnungen in

den vieltiirigen Flii-

gebi, wo die alten

Miittercbenoderdie

Greise die Gbeder

sonnen ; nacb auBen

wiirdig ausgespro-

chen, wie z. B. am
F ii c h t i n g s b f

(Abb. 172 ); eine Art

Triumphbogen mit

Saulen und groBer Inscbrifttafel zieht da die Blicke auf sich. Das burgerbch

treuberzige Sitzungszimmer baben wir bereits in Bd. I, Abb. 84 mitgeteilt. —
Audi fi'ir die Bebaglichkeit in anderem Sinne trug die Renaissancezeit Sorge:

der ebrfurcbterweckende Ratskeller besitzl nocb immer in seinem Brautgemadi

den beriibmten scbonen Renaissancekamin von 1575 mit der bekannten bos-

haften Inschrift gegen die Braute. Aber besonders im Gedacbtnis baftet dem
Besucber das einzig sdione Schifferhaus und seine riesige Halle mit ge-

scbnitzten Standern, tiefen, cborstublartigen Banken, biibscber Tilfelung, mit

seinen unzaliligen Merkvviirdigkeiten, Fiscben, Kajaks, Schiffsiiiodellen usw., die

Abb. 171 Bremei-kapello in der Marienkircbe zu Liibeck

1) A. a. 0. S. 265.
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Abli. 17'J Fiichtintis Huf zu Liibeok

die alten Bergenfahrer und Seebiiren da zur Erinnerung und zum Staate auf-

gehangt. Ein Unikum in Deutschland (Abb. 173). — Die wunderschbne alte

Wirtstube an der Trave mit Kassettendecke und Tafehing aus dem Beginn

des 17. Jahrhunderts hat leider der unersattliche Museenschlund verschlungen.

(Jetzt in Kiel.)
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Abb. 173 Inneres des Schifferhauscs zii LiilicoU

Schleswig-Holstein

Auch Schleswig-Holstein ist keineswegs arm an Werken der Renaissance,

denn wenn as wohl kaum mehr erhebliche Schopfungen der groCeren Architektiir

auFzaweisen hat, so wimmelt das Land immer noch im Innern seiner zahlreichen

Kirchen von Holzschnitzerei und dekorativer Ausgestaltung, worin es unter den

deutschen I^andern den ersten Platz neben Liibeck und Mecklenburg einnimmt.

Massenhaft war auch die Ausstattung der IJiirger- und sogar der Bauernhauser

mit allerlei schmuckvollem Hausrat, mit geschnitzten Schranken und Truhen,

schonen Kaminen, glasierten Bodenfliesen, farbenreichen Glasgemalden, kunst-

Liibke-Haupt, Renaissance in Deutsclilaiid 11 3. And. 19
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reichen GefaBen und Geschirren in Silber, Bronze und Zinn. Da dem Lande
natijrliclier Stein zum Bauen verwehrt ist, und da der Sinn der Bevolkerung einen

reich entwickellen Baclisteinbau in der Art des meclilenburgisclien verschmahte,

so warf sich das Ivtinstlerische Bediirfnis vorwiegend auf die innere Schmiickung

der Kirchen und Wohnhauser, liierin recht eigentlicli dem Zuge des germanischen

Nordens folgend, der sicli vor der Rauheit des Klimas gem in ein geschiitztes,

behaglicli eingerichtetes Heim zuruckzieht. Die geschiclitlicben Verlialtnisse des

Landes begCinstigten gerade zur Zeit der Renaissance eine ungesturte Bliite der

Kunst. Vor der unseligen Teilnahme am DreiBigjilbrigen Kriege hatte das Land
seit der Grafenfehde (1533— 36) fast ein Jahrhundert lang keinerlei feindlichen

Angrift' erbtten. In dieser langen Zeit ununterbrocbener Rube batle es eine hohe

Stufe des Woblstandes erreicbt. Die Herzijge des Hauses .Scbleswig-Holstein-

Gottorp waren meistens eifrige Forderer der Wissenscbat'ten und Kiinste, nament-

lich zeichneten sicb Adolf (1544— 86), Johann Adolf (15!)0— 1616) und Friedrich III.

(1619—59) durcb Baulust aus. Unter den Edlen des Landes ragte besonders

Heinrich von Ranzau (1526— !»8) durch seine bohen Verdienste um die Pflege der

Kunst bervor. Er batte in Wittenberg studiert, am Hofe Karls V. die Weltbandel

kennen gelernt und wurde dann zum Amtmann von Segeberg und Stattbalter im
danischen Teil von Scbleswig-Holstein ernannt. Als Mann von hoher gelebrter Bil-

dung forderle er Wissenscbaft und Kunst, als Staatsmann von Umsicbt und Erfah-

rung wirkte er fur die materielle und geistige Bliite des Landes. Er selbst verfaBte

eine Bescbreibung der cim-

briscben llalljinsel und gab

eine Scbilderung des Ditb-

marscbenkrieges heraus. Be-

sonderen Eifer entfaltete er

im Bau und der Ausschmiik-

kung seiner Scblosser, na-

mentlich Ranzaus, wie er

denn iiberbaupt auf Monu-

mentalbauten groBe Mittel

verwandte, in der ausgespro-

flienen Aljsicbt, seineni Na-

meu die Unsterblicbkeit zu

sicbern. Audi auf Anregung
des Konig-Herzogs Gbri-

stian IV. (1588—1648) wur-

den zablreiche hervorragende

Bauwerke im Lande ausge-

fiibrt. Zugleicb aber begann

mit der Teilnabme dieses

Ftirsten am Dreifiigjahrigen

Kriege das Ungliick des Lan-

des, das furcblbare Verwu-

stungen sowobl durcb die

Kaiserboben, als mehr nocb

durch die Scbweden zu er-

dulden batte, so daB kurze

Zeit geniigte, um alles, was
an Denkmiilern der Bau-

kunst in der Friedensepoche

Aiih. 174 Kaniin mis Siiiiuii iiumh,, entstanden war, bis auf un-
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scheinbare Reste verschwinden zu lassen. Kin englischer Oberst Monro, der l(i27

mil einer schottischen Truppenabteilun.ir deiii Konig zu Hilfe gesandt wurde, sagt

von Scbleswig-Holstein'): „Das Land war voUer Segen und schwanim in IJber-

fluB; die Adligen lebten wie der hohe Adel in England, die Btirgerlichen wie

unser niederer Adel; aber binnen sechs Monaten kam Verderben iiber das Land,

und aller Woblstand war dahin." — Was der DreiBigjahrige Krieg verschont hatie,

ging spiiter im Ivriege zwischen Scliweden und Danemark und in den Fehden

der hoisteiniscben Herzoge mit letzterer Macht zugrunde.

So ist es gekommen, dafi kein einziges ganz erhaltenes groBeres Bauwerk

aus der Zeit von 1550 bis 1650 in den Ilerzogtiimern mehr gefunden wird. Die

wenigen Arcbitekturreste, die sicb verstreut noch an Schlossern wie GoUorp und

Husum, am Rathause zu Gliickstadt, an der Hofapotbeke zu Kiel u. a. erbalten

haben, geben nur eine dtirftige Ahnung des friiheren Zustandes. Nach den Ab-

bildungen in L. de Thurahs Danske Vitruvius Irugen alle jene Bauten den Gbarakter

derselben hollandischen Architektur, wie sie sicb an den gleicbzeitigen Monumen-

ten Kopenbagens, z. B. der Borse und dem RosenborgscbloB findeu, und wie

sie uns von Danziger Bauten, namentbcb vom Zeugbaus bekannt ist. Besonders

stattbcb war das von Herzog Adolf 1574 begonnene ScbloB zu Husum^)
mit seinen boben, gescbweiften Giebeln, seinen polj-gonen Treppentiirmen und

dem machtigen viereckigen Hauptturm, in der Gruppe dem scbonen daniscben

Scblosse Fredericksborg iibn-

lich, einst von pracbtvollster

Innenausstattung i^Aljb. 174 und

175). Auch die spateren von ihm
und den folgenden Herzogen auf-

gefiibrten Schlosser tragen den-

selben Gbarakter, so das von

Herzog Adolf erricbtete ScbloB

R e i n b e c k ^), das von alien diesen

Bauwerken hoUandiscben Stils

wobl noch am besten erbalten

scbeint. Das ScbloB zu S o n-

derburg ist ein vollig scblicb-

ter Bau, obne Detailformen, nur

durcb sebr starke Ecktiirme aus-

gezeicbnet. Aucb der btirgerlicbe

Privatbau jener Zeit bat kaum
Spuren hinterlassen ; docb gebt

aus zablreicben Uberresten, wie

z. B. den kniftigen holzgescbnitz-

ten Konsolen an einem Hause
gegeniiber der Nikolaikircbe zu

Kiel bervor, daB ein cbarakter-

voUer Facbwerkbau vielfach an

den Wobnhausern zur Erscbei-

1) Der Bericht 1637 in London
ersehienen, mitgeteilt in Bremers Ge-
schichte Schleswig-Holsteins.

2) Danske Vitruvius II. Taf. 151

bis 153. R. Ilaupt, Bau- und Kunst-
denkmaler Schleswig-Holsteins, Kiel

1887, I, S. 45.3 ff.

3) E. Haupt a. a. 0. II, 538 ff. Abb. 175 Kamin aus SchloB Husum
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^^TWrTWlM.

nung kam. Den schlichlen hollandischen Backsteinbau sieht man in kunstvoller
unci charaktei'istischer Behandlung an den Wohnhiiusern zu Frie d richs tad t,

einer um 1624 von niederliindischen Remonstranten gegriindeten Stadt, die mit

ihrer regelniaBigen Anlage

an die gleichzeitigen Stadte-

griindungen von Freuden-

stadt und Hanau erinnert.

Von den vier regelmaBig ver-

teilten Kirchen hat das Bom-
bardement von 1850 nur eine

iibrig gelassen. Die Miinze

ist ein reizvoller Ziegelbau

reinsten leydener Slils mit

Sandsteingesimsen und ein-

gelegten Holzrahmen fiir

Fenster und Tiiren, Ziegel-

mustern in den Entlastungs-

l)6gen; in seiner Art wohl

das Beste in Deutschland

(Abb. 176). Ahnlich SchloB

Ahrensburg, doch mit drei

durchlaufendenGiebeldachern

und gescliweiften Ecktlirmen.

Das zu Hoyers worth ist

noch ziemlicli erhalten, mit

Haupt- und kurzem Quer-

flugel, achteckigeni Treppen-

turm, staltJichem Pilaster-

portal und Gielieln.M

Andere hiibsche Back-

steinbauten originaler Art

finden wir — I'ruher viel zahl-

reicher — in Husum und

Flensburg; meist Trep-

pengiebel mit [irofilierten

Blenden und Bogenfriesen

auf Konsolen; otters auch auf

Absatzen durchbrochene Mu-
scheln und iihnliches, doch

meist verloren. Ein soldier

ohne Zweifel jirachtiger Gie-

bel war einst am Ratliause zu

Krempe, mit Ornamenten

und Figuren auf den Ab-

satzen, die leider im IS.Jahr-

hundert abgenonmien und

durch schrages Giebelgesims ersetzt sind. Dieses Hathaus — die Reste eines

ahnlichen in Rendsburg — ist im tibrigen aber ein charaktervoller Ziegelbau

von 1578.2)

Abb. 17(i Jliinze zu Friodriclistadt
(Nach: Haupt, Backstoinbanten <lcr Renaissance)

1) R. Haupt a. a. (>. T, Abb. 302.

-) Betr. (liescr Bauwerkc verweise ich wicderbolt auf A. Hiiupt, Racksteiubauten der Re-

naissance in Xorddeutscdiland, Frankfurt a. M. 1899.
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Klingt dies alles wenig erfreulich, so darf die Scliilderung ganz andere

Saiten anschlagen, wenn sie sich zur Betrachtung der inneien Ausstatlung

wendet. Hier ist der Schwerpunkt dessen, was Schleswig-Holstein in unserer

Epoche geleistet hat: mit seinen kunstgewerbliclien Schopfungen nininit es einen

Ehrenplatz in der deutschen Kunstgeschiclite ein. Vor allem gilt dies von der

Holzarbeit. Man erlisnnt so recht, wie die Steinbaukunst ais eine von den

Romern stammende Kunst hier bei der Materialarmut des Landes stets fremd

gebheben ist, und so hauptsiichlich von Fremden, d. b. Niederlandern iniportiert

wurde, wiilirend die echt gernianische Holzarbeit ausschliePjlicher, als anderswo,

das Feld beherrschte. Und das gilt iinmer noch, trotz unziihliger Beraubungen

und Zerstorungen. Vor allem ist es in den Kirchen der Bau und die reiche

Ausschmiickung der Kanzeln, Emporbiihnen, Orgelgehause, Altilre und Stuhlwerke,

aber auch der Denktat'eln, an denen sich die Holzarbeit in Konstruktion, GHede-

rung und reiohem Schmuck zu entfalten vermochte. Neben der heimischen

uralten Schnitzerei stellt sich das eingelegte Werk, die hitarsia, ein, ursprling-

lich aus Italien stammend, bei uns damals iiberhaupt als „welsches Getafel"

bezeichnet. Gait es in einzelnen Fallen kostbare Marmordenkmale, so wandte

man sich an das Ausland, wie denn das Epitapiiium Konig Friedrichs I. im Dom
zu Schleswig, angeblich nach Enlwiirfen Jakob Binds, in Antwerpen gearbeitet

wurde.') Aber fur die Holzarbeit braiichte man keine fremden Kiiiistler; die

steckte alien deutschen Liindern tief im Blute : und wo die Natur selbst, wie in

Schleswig-Holstein, ganz besonders auf sie binwies, da muBte die mit Vorliebe

gepflegte Kunst bald sich zu tiichtigster Meisterschaft und zu allgemeinster Ver-

breitung aufschwingen. Nur durch die Tiiligkeit zahlreicher einheimischer Meister,

die freilich in einzelnen Fallen auch die Mitwirkung fremder Krafte nicbt aus-

schlofi, konnte diese glanzvoUe Bliite sich erschlielkn.

Es haben sich inzwischen eine Menge Namen schleswig-holsteinischer Kiinst-

ler feststellen lassen, deren Werke noch zum Teil erhalten sind, unter denen

naturgemaB die Bildhauer — Schnitker — und Kunsttischler fur uns am meisten

in Frage kommen.-) Von bedeutenden Namen seien genannt — nach dem be-

riihmtesten aus der Zeit der spiitesten Golik Huns Driiii<ieiiiaiiii — der Bildhauer

Hint-. Eingelliig (Ringering) in Flensburg, an dortigen Kirchenausstattungen her-

vorragend tatig, Hans Peper, von dem die vortreffliche Kanzel in St. Marien zu

Rendsburg und das Ghorgitter zu Meldorf herriihren; Andreas Salgeii und Jih-geii

Goirer scheinen die Hauptkunstler des Glanzstiickes der schleswigschen Kunst,

des lierzoglichen Stuhles zu Gottorp, gewesen zu sein. Die Reihe schlieBt der

bedeutende Ha/is Gi<deireiih in Eckernforde, der die geradezu glanzenden Altare

zu Eckernforde, Kappeln, Schonkirchen, Preetz in stark barocken, aber in Deutsch-

land wohl einzigartigen ilussigen Formen von unvergleichlichem Schwunge schuf.

— Von Malern der Renaissance hat MeU-liior Loirh von Flensburg noch im l(i. Jahr-

hundert, auch als Kupferstecher, groBen deutschen Ruhm erlangt. Jiirf/cn Ovens

aus Tonning, der Schiiler Rembrandts, im 17. herrliche Werke geschaft'en. Als

Niederlander sind vielleicht zu betracblen der Bildhauer Johann von Groningen,

und der Maler JoJuin de Keinpcne.

Allerdings sind die meisten der bildhauerischen Werke in der Zeit eines

falschen Klassizismus schonungslos mit Olfarbe iiberstrichen worden, so daB die

Feinheit der plastischen Form abgestumpft und der Reiz der Farben verloren ist;

1) Vgl. A. Hagen, Der Dom zu K6nig.sberg, S. 164.

'-) In R. Haujit, Bau- und Kunstdenkm. d. Prov. Schlesw.-IIolstein, Kiel 1887, 88, Band II,

sind die Namen der Baumeister, Bildhauer, JIaler, Giefier und anderer Kunsthandwerker, soweit

sie festzustellen sind, im Register auf 50 S, anfgefiihrt. Dort das Genanere, auch iiber ihr Leben
und ihre beglaubigten Arbeiten.
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dennoch laBt sich die kunstlerische Bedeutung einer groBen Anzahl von ihnen nicht

verkeniien, und selbst in den zahlreichen geringeren Aibeiten offenbart sich eine

feste kunstlerische UberUeferung und gediegenes handwerkhches Konnen. Die

Formen sind meist die einer vollig ausgebildeten Hochrenaissance, skater nicht

ohne Hinneigung zum beginnenden RoUwerk- und Schweifstil, zuletzt auch zum
Knorpelwerk. Das alles aber tritt hiiuflg iibergossen von einer Fiille von Geist

und Leben auf. Daneben sind die Arbeiten der Gelb- und RotgieBer iiberaus

beachtenswert : nicht bloB die Stand- und Wandleuchter und die oft sehr statt-

liclien Taufbecken, sondern namentlich die unziihligen, groBtenteils jirachtvollen

messingenen Kronleuchter, die sich fast in jeder alteren Kirche des Landes fin-

den, zeugen von edlem Formgefiihl und von einer damals allgemein verbreiteten

Freude an kunstlerischer Bildung. Nicht zu vergessen die zahllosen schon ge-

bildeten (Uocken. Ebenso felilt es nicht an Bronzeplatten mit farljigem Tief-

schnitt, sowie an vortrefflichen Schmiedearbeiten. Auch mancherlei Goldschmiede-

werke finden sich, besonders durch zierliches Filigran ausgezeichnet; nanientlicli

sind die Kirchenschatze im ganzen Lande reich an prachtigen silbernen GefUBen

fur Abendmahl und Taufe, die durch edle Form und feine kiinstlerische Aus-

fiilirung, Schmuck von Reliefs und eingeschnittenen Ornamenten hervorleuchten.

Endlicli hat sich die spiitere Zeit durch eigenartige Topfereien liervorgetan. Das
Thaulowmuseum in Kiel, sowie die Museen in Flensburg und Altona bieten ein

reiches Bild der kunstgewerblichen Leistungen des Landes.

Um nun zu den einzelnen erhaltenen Werken iiberzugehen, so gehort zu den

vorziiglichsten der sogenannte Markus Swynsche Pasel von Lund en in Norder-

dithmarschen, d. h. das Staatszimmer des ersten Slatthalters von Dithmarschen

nach der Bezwingung des ehemals freien Landes (155!) i. (Jetzt im Dithmarschen-

Museum zu Meldorf: das Haus ist abgebrannt.) Piisel heiBt in den alten frie-

sischen und angelsachsischen Bauernhausern die ,,beste Stube". In den alteren

Paseln befinden sich oft in die Wande eingebaute Bettstatten, eine Art Alkoven

bildend, durch vertafelte Holzwande vom Zininier abgetrennt und wahrend des

Tages durch Schiebettiren abgeschlossen.

Es war ein edit niederdeutsches Bauernhaus, das Haus des Markus Swyn,
aus dem sich dieser Pasel erhalten hat; es erhob sich im Dorf Lehe dicht hei

Lunden, von machtigen Linden beschattet. In der Nahe liegt ein gewaltiger

Findlingsblock, der die Statte bezeichnet, wo der genannte bedeutende Land-

plleger von den emiiOrten Dithmarschen erschlagen ward. Das Ilaus, ein schwerer

Backsteinbau des Hi. Jahrhunderts, hatte den GrundriB alter niederdeutschen

Bauernhauser: ein langgestrecktes Rechteck, an dessen vorderer Schmalseite der

Haupteingang liegt. Dieser fiihrte in die sogenannte „Diele", einen breiten Flur,

zu dessen beiden Seiten kleine Zimmer, Kiiche und Nebenriiume angeordnet waren.

(Im eigentlichen Bauernhause ist dies die Tenne zum Dreschen, an deren Seiten

die StiiUe fiir das Vieh sich hinziehen.) Die Diele erweiterle sich am Ende kreuz-

formig und miindete in der Mitte auf ein geriiumiges Wohn- und Staatszimmer,

das nach hinten ins Freie schaute (Abb. 177). Dies ist nun, was man im friesischen

Hause Pasel nennt. Auch bier wird dieser stattliche Raum durch den Einbau

einer groBen und einer kleineren Bettstatt zugleich als Schlafzimmer hezeiclmet.

Diese selbst, sowie ein iiberaus reich dekorierter groBer und ein prachtvoller

schmaler Schrank, dazu ein eijenfalls elegant ausgefuhrter Kamin, bilden mit dem
reichen Tiifelwerk der Wande und einer edel gegliederten Kassettendecke ein

Ganzes, das unbedingt zum Schonsten seiner Art gehort. Dazu kommt noch der

mit glasierten Fliesen bedeckte FuBboden. Besonders prachtig ist die Tiir, die

von reich geschnitzten korinthischen Rahmenpilastern eingefaBt und iiber dem
Gesimse mit einem Bogenfelde abgeschlossen wird. Dieses zeigt in einem von
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phantastischen Halbfiguren gehaltenen MeJaillini das Brustbild des Markus Swyn.

Noch reicher ist die Tiir selbst behandelt: in ihrem oberen Felde enthiilt, sie die

schon bewegten Relieftiguren von Adam und Eva in einer Bogenstellung, die

mitten auf einer balusterformigen Siiule ruht. Das untere Feld hat in einem

Medaillon, eingelaBt von zierliclien Ranlien, ein miinnliches Relief'i)rustbild. Auch

Abb. 177 Pdsel Markus Swyns aus Lundeu (jetzt im Musoiim zu i\IeUlorf)

(Xaoh: Sauermann, Alt-Schleswig-Holstcin)

das schmale friesartige Zwischenfeld schmiickt ein Rankenwerk von ahnlicher

Zeichnung, uberall in Tier- oder Menschenkopt'e auslaufend, geistreich erfunden

imd ausget'idirt, alles im Charakter unserer besten Friihrenaissance. Von ahnlicher

Behandhmg ist der Kamin, durch eine Attika mit reich geschniiicktem Doppel-

wappen ausgezeichnet. Zum Prachtvollslen gehOrt der groBe Schrank, der, aufs

gUlnzendste mit historischen Reliefszenen, Friesen, Wappen und Ornament aller

Art geschmiickt, durch Hermen und Karyatiden, in den oberen Teilen durch

kanneherte SiUiIchen geghedert wird. Die Arbeit ist ungemein flott und keck,

doch nicht so fein, wie an der Ttir, nanientlich das Figiirliche nicht so elegant

behandelt, wenngleich voll Leben. Prachtig namenllich der Jagdfries, welcher

die obere Bekronung bildet. Das Werk tragt die Jahreszahl 1568, den Namen
des Erbauers, sowie sein und seiner Frau Wappen.

Etwas jiinger ist der nicht minder prachtvolle schmalere Schrank, der mit

phantastischen Herman in den beiden unteren Ahteilungen, in der oberen mit

gegiirteten und kannelierten korinthischen Saulen gegliedert ist. Der untere Teil

des Schaftes ist mit dem bekannten Metallornament dekoriert, das im librigen bier

spiirlich vorkommt. Die Flachen sind durch Reliet'darstellungen der antiken

Gotter, die auf ihren Wagen durch die Liifte fahren, ausgefuUt. Einfacher wieder
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ist die groBere Beltstatt behandelt; ihr Baldachin ruht mittelst eines reicheren

Konsolengesimses auf schlanken gegiirteten korinthischen Saiilen, dies wohl noch

ein niit der gesamten Tiifeliino gleichzeitig entstandenes Werk. Die Vorderseite

reicli mil Reliet'darstellungen von Tugenden, Helden und Heldinnen geschmilckt

;

innen am Kopfende Kreuzigung (Jin-isti, Aut'erstehung und Fahrt in die Unterwelt

lebendig geschnitzt. An der vierten (verdeckten) Seite der Bettlade allerlei

Nuditaten. Ahnlieli das kleinere Bett : innen am Kopfende die Geschichte Simsons,

an der kurzen FuBseite eine reizende Bogengalerie; alles mit Rollwerk und anderem

(Jrnament reich bedeckt. Der ganze Raum war aufs heiterste bemalt, so daB

die Gesamtwirkung seltene Pracht und Harmonie erreichte. Die Malerei ist leider

bei der Herstellung des elwas angebrannten Raumes ganz beseitigt. Da diese

Arbeiten in der Behandlung von den iibrigen Schopfungen des Landes stark ab-

weichen, so wird man hier wohl die Tatigkeit fremder Kunstler annehmen miissen,

und zvvar vielleicht niederliindischer.

Noch viel priichtiger ist die Ausstattung der Kapelle im Schlosse Gottorp
zu Schleswig. Das SchloB selbst') ist in seiner gegenwiirtigen Erscheinung

vollig ntichtern und ohne jede architektonische Form, auBer einigen Bruchstiicken

der groBen mehrstockigen Zwerchgiebel im Hof und den Portalen an den Treppen-

tiirmen, war aber vor dem groBen Umbau im Beginn des 18. Jahrhunderts und,

ehe die unaufhorlichen Verwuslungen daran begannen, das pracbligste Bauwerk

der Art im Lande, ja eines der statllicheren in ganz Deutschland. Der alteste

Teil ist der Westfliigel, der samt dem Treppenturm in der Ecke des Hofes noch

spatgotische Anklange zeigt. Die alte AuBenarchitektur, die auf einem Stich von

Fritzsch von 1743 noch wohl erhalten ist, war offenbar sehr aufwendig. Die

Vorderfront des einen viereckigen Hof von betriichtlicher GroBe umziehenden

Schlosses zeigte hohe Giebel an den Enden und reiche Fensterarchitektur mit

Rustika, an der rechten Ecke ein starkes Rustikaportal; an den anderen Fliigeln

im Hof achteckige Treppentiirme, Erker, sechs Zwerchgiebel auf dem riickwar-

tigen Fliigel, auch an der Riickseite. Ein ebenfalls prachtiger Torbau schiilzte

eine iiberdeckte Briicke, die iiber das breite Wasser vor dem Schlosse fuhrte.

Das meiste davon ist im 18. Jahrhundert beseitigt, als man den Vorderfliigel

durch einen riesigen barocken Neubau ersetzte. Die drei anderen Hotflugel

blieben, verloren aber ihre schone Architektur langsam fast ganz. Auch die

kleinen Giebel sind alle verstiimmelt, und so ist von der priicbtigen Architektur,

die Herzog Adolf (1544—86) durch Italiener am AuBeren und wohl auch Innern

zum glanzenden Ausbau des alien Schlosses nach dem Brande von 15(35 aus-

fiihren lieB, gar wenig mehr geblieben.

Auch von der ehemaligen iiberschwenglichen Pracht des Innern ist, seitdem

die Dilnen alles ausgeraubt und verschleudert baben, auBer der Kapelle nur noch

weniges in Bruchstiicken vorhanden. So hat der machtige runde Turm an der

auBeren Nordwestecke im ersten Stock einen stattlichen Raum mit schon ge-

gliedertem, aus acht Sticlika[ipen zusammengesetzten Gewolbe mit hiingendem

SchluBstein. Daran sloBt ein Gang mit einem reichstuckierten Tonnengewolbe

von groBen Abmessungen. Hieran schlieBen sich drei gewaltige Kreuzgewolbe

mit der reichsten Sluckdekoration, die sich irgendwo in Deutschland linden mag:
Flachornamente von iippigster Zeichnung mit Muscheln, Masken, Rosetten u. dgl.,

bei den bedeulenden Dimensionen von groBer Wirkung. Noch reicher und prach-

tiger, aber auch barocker der Nachbarsaal, der zwischen den Flachornanienten

mit Stadteprospekten, Medallions, Fruchtgehilngen u. dgl. aufs glanzendste ge-

schmiickt ist. Der SchluBstein hat hier prachtige, frei hangende Fiillhorner und

1) Vgl. Daiiske Vitruviiis II, Taf. 139— 147. R. llauiit a. a. 0. II, S. 332 ff. mit Abb.
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eine Rosette. AuBerdem ist noch ein uppig barocker Kariiin iiiit Herman vor-

handen. Der dritle, griiBte Saal, nach der CJartenseite gelegeii, ohne weitere

Dekoration, als reich profilierle Kreuzgevvolbrippen und Gurten, imponiert durch

die iierrlichen groBartigeii Verluiltnisse.

Was die ehemals weltberulinite Ausstattung dieses Schlosses gewesen sein

muB, erkennt man jetzt nur noch aus der in demselben Fliigel gelegenen Kapelle.

Von etwa 15G0 bis 1(J20 unter den Herzogen Adolf, Johann Adolf und Friedrich III.

ausgefiihrt, mu6 sie als eins der beslen Werke dieser Art in unserer Renaissance

bezeichnet werden. Zu ihr fiihrte ini SchloBliof ein schones Portal in noch fruher

Renaissance : von gedrungenen Saulen mit reichem Gebalk eingefaBt, triigt es

einen Wappenaut'satz mit reichlichen Schnecken und Dreiecksgiebel dariiber. In

diesem ein Kopf unter einem Baldachin mit Christusstatue.

Die Kapelle selbst bildet ein einfaches Rechteck, das durch zwei spitzbogige

Kreuzgewolbe, deren Rippenprofil nicht mehr der Gotik angehort, iiberdeckt wird.

Die Mrtlerei an den Gewolben ist neueren Ursprungs, ebenso die bunte Bemalung
der Holzarchitektur. Im tibrigen riihrt die ganze Ausstattung der Kirche. samt-

liche Emporen, der Altar und die Kanzel, das charaktervoll behandelte Stuhl-

werk und die Banke, ja sogar die Tafeln fiir die Gesangnummern aus der Ent-

stehungszeit der Kapelle. (An der ersten Saule des Schiffes best man die Jahres-

zahl 1590, weiterhin IS'JG, an einem Stuhl 15! >8.^ Die Einricbtung ist folgende:

an der einen Sehmalseite zvvischen den beiden, im Flachbogen geschlossenen

Fenstern ist der Altar aufgestellt ; an der gegeniiberliegenden Sehmalseite erhebt

sich auf einer mittleren Saule die Orgelempore. An beiden Langseiten zieht sich

eine Ordnung von sieben ioniscben Saulen bin, auf denen die den ganzen Raum
umziehenden Galerien ruhen. Dies alles ist vortrefTlich in Holz ausgefiihrt. t'ber

dem Altar erhebt sich, die ganze Breite der Kapelle einnehmend, die mit Fenstern

geschlossene herzogliche Loge oder Betstube. Die Kanzel endlich ist an der

rechten Seite angebracht.

Dies Ganze ist nun mit den reichsten Kunstmitteln einer ausgebildeten

Hochrenaissance durchgefiihrt, wobei das Schweifwerk nur etwa in der durch-

brochenen Bekronung der herzoglichen Loge. in einzelnen Giebeln und geschweiften

Konsolen zur Geltung kommt. Ulierall herrschen Feinheit und Adel der Form-
bildung, in den Saulen und ihren GebiUken, den Pilastern, Hermen und anderen

Teilungen. Prachtig ist der spater hierher gestiftete Altar mil seinem Aufsatz

von Ebenholz, der durch Silberornamente und drei ebenfalls in Sill)er getriebene

Reliefs glanzenden Schmuck erhalt. Reizvoll durch seine Gliederung und an-

mutige (Jrnamente ist das Orgelgehiiuse, das die Jahreszahl 1567 tragi.

In den folgenden Jahrzehnten entstand die iibrige Ausstattung. Eins der iippigsten

Werke ist die Kanzel, die auf einem Hermeni)feiler mittelst einer prachtvollen

Ausladung reich verschlungener. mit Masken und Frucbtschnuren dekorierter

Voluten ruht. Ihre Brustung wird iiber einem mit weiblichen Masken geschmuckten

Socket durch toskanische Saulen geteilt, zwischen denen in Nischen die Statuen

der Evangelisten stehen. Das Schonste aber ist der gesamte Bau der fiirstlichen

Empore, die in ihrer Anlage und Einteilung, sowie in ihrer kiinstlerischen

Durchbildung eine Meisterhand verriit. Die Plastik ist hier auf die Hauptformen

beschrankt, auf die eleganten Gesirase und die Hermen, die Konsolen, Kapitelle,

die reichen Zapfen der inneren Decken und die jirachtigen auBeren KrOnungen: im

ganzen inneren Fliichenschmuck ist der Einlegearbeit die erste Stelle eingeraumt,

und auf diese Weise die Fiirs ten loge wahrhaft bewundernswert ausgebildet

(Abb. 178). Die prachtig kassettierte Decke, die schon eingefaBten tiefen Fenster-

nischen, die gesamte Bekleidung der W'iinde geben dem Raum ein wundersam
harmonisches anheimelndes Gepriige. In der Wandlilfelung zieht ringsum ein
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Sockel, zum Teil als Sitzbank ausgebildet, tiber ihm abwechselnd breite und

schmale Fekler, dann die Hermeiipilaster selbst, und zwiscben ihnen groBe Wand-
fekler, die wie Bogenportale mit reiclien Fiillungen und geschweiften Gielieln

bebandelt sind (Abb. 179). Dariiber I'olgt das von priichtigen Konsolen durch-

brockene Gebalk : auf diesem ruht ein hoher Fries mit quadratiscken, durck

pilasterartige Streifen unterbrocbenen Feldern, dariiber wieder das eigenlliche

.\lili. ITS Fiirsteuloge iler K;i]>l'11i' ilus Schlussi'S tluttui-p

(.\ufnahme der Kgl. McBliildanstalt, Berlin)

Hauptgesims mit Konsolen. Alle diese uncmllicli reick abgestuften kleineren und

groBeren, sckmaleren und breileren Fk'icben siiid nun mit eingelegten Ornamenten

gesckmiickf, die in der Zeicknung ilie grul3te Mannigfaltigkeit und die feinste

Grazie zeigen. Es sind vielfack gesckwungene und versclikmgene, frei stiksierte

Bilnder in pkantastiscke Kopfe auslaufend, oder von einer mittleren Figur aus-

gekend; dazwiscken oft herrlicke Ranken, Lorbeerzweige, auck Vasen mit Blumen,

kurz die groRte Vielseitigkeit einer edlen Ornamentik. in welcker das bloB geo-

raetriscke Element und das Rollvverk nur sparsam eingestreut sind. Die fein

berecknete Alistufimg und der wokldurckdaelite Wecksel in der Aul'einanderfolge

und Xebeneinanderstellung von alle diesem zeugt von der genialen Erkndungsgabe
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eines liochbedeutenden Kunstlers, der uns vielleicht durcli archivalische Forschungen

entliiillt wird. An Italiener ist nicht zu denken, obwolil Herzog Adolf italienisclie

Klinstler lierbeigezogen habeii soil. \'ielmehr wird f'iir die Ausfiihrung wenigstens

eine grolfie Zabl einbeimischer Bildbauer iScbnitker) und Tiscbler genannt, die

an dem Werke arbeiteten. Von diesen komnien als leiteiide Meister wobl Am/reas

Salgen (f 1612) und nacb ibm Jiiri/oi Goirer in Betracbt. Von lelzterem ist be-

stimmt das Pracbt-

stilck der Loge, die

reichgesclmitzte Ttir

nacb der Kircbe zu.

Der Glanz der

Kircbe wird dadurch

erboht, da6 in die

auBeren Felder der

Kmporenbrustung 01-

gemiilde eingescblos-

sen sind, die als vor-

trefflicb bezeicbnet

werden diirl'en. Dies

erinnert an die ScbloB-

kapelle in Gelle, wel-

cbe neben der von Got-

torp unter den Wer-
ken unserer Renais-

sance dieser Art den

Ebrenplatz einnimmt,

jedocb obne sie an

edler Pracbt stilvoller

Holzarbeit zu errei-

cben. Wie dort, sind

aucb bier die Sobei-

ben in den Fenstern

der herzoglicben Em-
pore in vergoldetes

Blei gefaBt. Am Ein-

gang liest man die

Jabreszabl 1013, an

der gegeniiberliegen-

den Wand KiU.

Das SchloB Got-

torp war zu der Zeit

seines Glanzes in jeder

Ricbtung im Lande
das Hauptwerk der

Renaissance ; pracb-

tige Aulienarchitektur, nocb groBere Pracbt im Innern, das dabei eine Fiille von

Kunstscbiitzen und Samralungen barg, land ihre scbOnste Ergiinzung in einer berr-

licben landscbaftlicben Lage, die im Laufe des 17. Jabrbunderts aus kleineren An-

fangen zu den pracbtvollsten Gartenanlagen des deutscben Nordens ausgestaltet

wurde. Der beruhmte Gartenbaukiinstler Joh. Clodhis scbuf bier ein MeisterwerkM,

.\bb. 17i) Aus der Kapelle des Schlcsses Gottorji

1) Abb. in Thura, Diln. Vitruv. II, 139.
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das mil Teichen, Wasserwerken, Lusthausern, Galerien, einem russischen, einem

Pomeranzengarten, Vogel- unci Ringelhaus und der die Anlage kronenden Ania-

lienljurg alles ini groBteu MaBstabe hot, was die damalige Gartenkunst zu geben

hatte. Nur diirftige Triimmer und Spuren zeugen von dem einst unvergleichlichen

„neuen Werk".
In der Stadt Schleswig selbst bietet der Dom einiges Bemerkenswerte.

Im Ghor dieser machtigen romanisch-gotischen Hallenkirche erbebt sich das weiB

und schwarze Marmordenkmal Konig Friedrichs 1., angeblich nach Entwiirfen von

Jakob Bitick 1555 in Antwerpen ausgefiihrt, sicber aber nur von ihm dort ))estellt.

Es ist fast amiisant, wie dieser elwas leichte Kiinstler seinen Fiirsten die Ant-

werpener Denkmaler als seine Arbeit aufredete. Hier die bebebte Gestall eines

Sarkophages, der von sechs Karyatiden getragen wird. Auf ihm liegt in voller

Riistung die Gestalt des Verstorbenen ausgestreckt (Alib. 180). Es handelt sich

hier wieder einmal um ein Werk des Kurneliiis Flori.'<, der einen schwunghaften

Handel mit solchen Denkmiilern Ijis nach RuBland bin trieb. Von Interesse aber

ist es besonders, dafi der genannte Kiinstler dies Denkmal unter seinen Ent-

wurfen veroffentlicbte. Es gibt sogar ein zweites Denkmal nach dem gleichen

Entwurf in Deutschland, und zwar das in Jever fiir den Fiirsten Edo Wiemken.

Doch 1st dieses in der Ausfiihrung erheblich schwacher, steht dafiir unter einem

prachtvollen Baldachin. Freilich soil das zu Schleswig einst ebenfalls einen

solchen Baldachin besessen und im Westen des Domes gestanden haben. Wie
dem auch sei: es ist eines der voUendetslen und schonsten Werke des Floris

tiberhaupt, von wundervoller Wirkung und edelster Form. Die weiBmarmornen

sechs Tugenden, die den schwarzen Sarkophag stiitzen, finden an Adel der Er-

scheinung in den Werken jener Zeit in Deutschland nicht wieder ihresgleichen. —
Von den zahlreichen iibrigen Epitaphien des Domes, welche durchweg die

Formen einer kraftigen, teihveise schon barocken Spatrenaissance zeigen, sei zu-

nachst das des Ratsmannes Broders aus Eiderstedt vom Jabre KiOo bervorgehoben.

Aus rotem und weiBem Marmor gearbeitet, hat es eine fein ornamenlierte Ein-

fassung, deren Gebalk von zwei Karyatiden, Glaube und Hofl'nung, getragen wird.

Erwahnung verdient sodann noch das spate Epitaph des Grafen Kielmannsegge,

Kanzlers Herzog Christian Albrechts, vom Jabre 1673. Nach der Sitte dieser

spateren Monumente knien an seinem FuBe der Graf und seine Gemahhn als

lebensgroBe Figuren von weiBem Marmor: iiber ihnen sieht man die Grablegung

und Himmellabrt Ghristi in tlacben Marmorreliefs. Ein Pracblweik der Metallarbeit

ist in der Kapelle des Grafen Reventlow ein auf vier vergoldeten Lowen ruhender

Sarkophag, geschmtickl mit dem reichsten Ornament von vergoldetem Silber.

Oben darauf liegt in getriebenem Silber und teihveise emailliert eine weibliche

Statue. Endlich sei noch der Kauzel vom Jabre 1560 gedacht, einer tiicbtigen

Arbeit aus Eichenholz mit ftinf tlachgeschnitzten jjibliscben Reliefs.

Eine prachtvolle voUstilndige Ausstattung in Renaissance besitzt sodann die

romanische Kirche in Tondern'); sie ist in ihrem alten Reichtum fast noch un-

beeintriichligt und so vielleicht das Musterbeispiel im Nordlande. Vor allem ist

die Kanzel samt dem Schalldeckel eine der reichsten dieses Stils. die Briistung

durcb schlanke Saulclien gegliedert und mit bibliscben Reliefs aufs eleganteste

geschmijckt. Sodann feblt es nicht an Epitaphien derselben Art, sowie an einem

stattlicli aufgebauten, schon stark barocken Hochallar und kraftvoll geschnitztem

Stuhlwerk. Bemerkenswert sodann ein reichgescbnitzter Lettner, der den Ghor

vom Schiffe trennt, an der Briistung durch Hermen gegliedert und mit biblischen

Gemiilden geschmiickt, von Piter Petcrsi-ii, Schnitker, vor I62k Ein Taufstein

1) R. Haupt a. a. 0. II, S. U18 ff. m. Abb.
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mit iippigem, mehrstockigem Deckel, friiher von einem Gitter von gedreliten

Siiulchen and geschnitzten Aufsatzen umt'aBt. Zahlreiche Epitaphien, darunter

ganz priiclitige Werke. Den AbschluB dieser reichon Ausstattung l)ilden drei

groBe niessingene Kronleucliter, die zu den praclitvollsten iind schiinsten gehoren.

— Kaum minder reich isl die Kirche zu Mel do if, wo die Kanzel zwar nn-

bedeutender ist, aber ein stattlicher Lettner besonders wertvoll erscheint. AuT
gegiirteten korinthischen Saulen ruhend, isl der Oberbau durch Statuen der

Apostel zwischen Siiulenslellungen geschmiickt imd durch iippige, breit entwickelte

architektonische Aufsiilze niit freien Figuren abgeschlossen. Die untere Briistung

Abb. l.SO Denkuial Friedriclis I. im Dom zu Scbleswig

ist durch Reliefs belebt, ilber welchen ein Gitterwerk von holzernen Docken den

Durchblick gestattet. Leider hat eine puristische Restauration der Kirche dies

schone Werk in die Ecke geklemmt. — Von dem einstigen stattlichen Schlosse

im Stil des Husunier steht nur noch ein verstlimmeltes Torhaus.

Reiche Ausbeute bietet Plans burg. Hier kommt vor allem die Marien-
kirche in Betracht, ein machtiger gotischer Hallenbau von einfaclier Formgebung.

Der stolze Hochaltar ist ein in drei Stockwerken emporgeturmter, reich geschnitzter

Ban vomJahre loi)8, dessen mittlere Abteilung zwischen vier Saulen drei Olgemiilde

einnehmen'); im Aufsatze noch weitere zwei Gemiilde iibereinander. Das pracht-

voUe Hauptwerk Hinric/i Rini/erincks. Das Einzelne der Schnitzerei ist von leb-

haftestem Schwung und kraftvoUer Gestaltung (Abb. 181). Auch das den Altar

umgebende Gitter, wohl einst ein Lettner, mit Karyatiden, Engelskcipfen u. dgl.

geschmiickt, zeigt tuchtiges Schnitzwerk. Von etwas geringerer Ausluhrung isl

1) R. Haupt a. a. 0. I, Abb. S. 2(i3.
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die Kanzel vom Jaliie 1579, mit geschnitzten biblischen Reliefs ausgestattet.

AUe diese Werke waren in spiiterer Zeil leider mit Olfarbe tiljerstrichen worden.

Unter den zahlreichen. ebenfalls holzgeschnitzten Epitapbien werden zwei in der

nordlichen Kapelle biingende, vom .lahre lo'Jl nnd 1597, und eines auf der Empore
von 1601 hervorgeboben. Der ebenfalls tiichtig geschnitzte Deckel zum Taufstein

befindet sich jetzt im Gewerbemuseum. Das kunstvoU gearbeitete bronzene Tauf-

becken entspricht genau dem spiiter zu beschreibenden in der Kircbe zu Eckern-

forde und ist von dem Hauptmeister der GieBerei im Lande, Michel Dibler, 1591 ge-

gossen, mit acbt Reliefs, bier auf den vier Evangelisten ruliend. Scbone Epitapbien

zieren Pfeiler und Wanda. Ebenfalls ein gotischer Ilallenbau ist die Nikolai-
kirche, in der namentlich die Orgelbiihne und das pracht voile Orgelgehause

hervorragt, wieder ein Werk Iliuridi L'ingeriiic/.-sJ) Karyatiden teilen die Briistung,

deren Felder eigentumlich genug durch die Standbilder Konig Davids und der

neun Musen geschnitickt sind. Zwei Riickiiositive mit je vier Saulen teilen die

Briistung; die Hauptorgel, ebenfalls mit Saulen geziert und in drei Teilen vorsprin-

gend, ruht, nach dem Muster der in St. Peter in Liibeck, auf sechs hohen Hermen.

Gut ist die aus dem Ende des 1(3. Jabrhunderts sfammende Kanzel: die drei mes-

singenen Kronleuchter von besonderer GriiBe und Pracht. Endlich bewabrt das

scbone Kunstgewerbemuseum eine Fiille wertvoller Arbeiten, namentlich geschnitzte

Scbranke und Truhen, aber auch gauze Raumausstattungen aus dem Lande.

Zu nennen ist als Spatwerk die Kanzel in der Kirche zuBredstedt, vom
Jahre 1647, allerdings in ihrem gerollten Kartuschenwerk und der gesamten

Ornamentik schon stark barock, aber im figiirlichen Schmuck wertvoU. Statuen

des Moses und der vier Evangelisten beleben zwischen vier Reliefs aus der Leidens-

geschichte die Briistung; den Scballdeckel kront. von Engeln mit den Marter-

werkzeugen umgeben, die Gestalt des Auferstandenen. Abweichend von den

meisten iibrigen Kanzeln des Landes ist diejenige in der Kirche zu Gettorf-),

einem in Siidschleswig an der StraBe zwischen Eckernforde und Kiel gelegenen

Orle. Wahrend die Kanzeln sonst durch eine einzige Siiulenstellung geteilt zu

werden pflegen, baut sich die Briistung bier in zwei Stockwerken auf, jedes durch

niedrige Bogenfelder auf kurzen kannelierten Pilastern gegliedert. Die einzelnen

Felder enthalten lebendig komponierte biblische Reliefs. Dazwischen treten kraftige

Pilaster mit den Statuetten der Apostel und mit vorgekropften Gesimsen zur

Markierung der Ecken vor, dies alles samt den die iibrigen Fliichen bedeckenden

Urnamenten von priichtiger Wirkuug. Nicht minder reich ist der Scballdeckel

gestaltet, durch figiirlichen Schmuck und schlanke baldachinarlige Aufsatze aufs

glanzendste dekoriert. Das priichtige Werk triigt die .lahreszabl 1598.

Wertvolles findet sich sodann in Eckernforde, wo zunachst in der Kirche

ein schlichtes Epitaph von 1567 zu verzeichnen ist, seiner Anlage und Aus-

fiihrung nach noch einer strengen und edlen Renaissance angehOrend. Es bildet

eine einfache Tafel mit zwei durch kannelierte Rahmenpilaster eingefaBten Bogen-

feldern, darin hiibsch ornamentierte Wappen. Elegante kannelierte korinthische

Saulen treten beiderseits vor und tragen ein verkropftes Gebalk, dariiber bildet ein

streng gezeichneter Giebel den AlischluB. Im Tympanon ein stark vorspringender

Kopf. Die Saulen sind gegiirlet und am unteren Teil ornamentiert ; an ihrem

Postament wie am Friese sieht man prachtige Lowenkopfe. Die Kanzel ist ein

zierliehes Werk aus etwas spalerer Zeit, etwa vom Ende des 16. .lahrhunderts,

besonders am Treppengelilnder mit Statuetten und biblischen Reliefszenen reich

geschmiickt, die sich an der Kanzelljrustung fortsetzen. Starker barock sind die

beiden priichtigen Epitapbien von der Wisch (1614) und von Aidefeld (1617),

1) R. Haupt a. a. 0. I, S. 272.

2) Daselbst I, S. 175, Abb. 251, 262.
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ofifenbar von demselben Kunsller entworfen unci ausgefiihrt. Am Altar, der von

1640 datiert und als Werk des Meisters Huns Gudeirerih von Flckernlorde be-

zeichnet wird, halt das Knorpelwerk in wunderbar Hotter und glanzender Behand-

lung seinen Einzug; es ist eine gewaltige kiinstlerische Kraft in diesem Formen-

rausch. Mit Hans Gudewerth in seiner Meisterschaft kann sich aus jener Zeit

kanm ein Kiinstler in Deutschland vergleichen, am wenigsten darin, wie er die

wildesten und ausgelassensten Fornien zu kiinstlerischer Einheit biindigt.') Ein

gediegenes Bronzewerk der besten Zeit, 1588 von dem Flensburger Michel Dibler

gegossen, ist das Taufjiecken, ein eleganter Kessel von MOrserform, der bier auf

drei aufrecht hockenden Lowen ruht. Biblische Reliefszenen in eingerahmten

Feldern, durch zierliche Blumen geteilt, bedecken seine Flacbe, oben durch eine

dreifacbe Inschrift, unten durcb elegantes Blattornament begrenzt. Fast dasselbe

Werk fanden wir in der Marienkirche zu Flensburg. Eine andere elegant stili-

sierte Metallarbeit ist die Taufschiissel, in der Mitte durch ein hiibsches Relief,

ringsum durch eine fein stilisierte Weinranke geschmiickt.

Weiterhin ist noch mancherlei in Holstein und Lauenburg nachzutragen.

So in der Kirche zuWestensee die Uberreste des offenbar bochst imposanten,

leider im Anfang des 18. Jahrhunderls zerstorten Denkmals Daniels von Ranzau.

(-|- 1569). Es ist nur noch das Epitaph vorhanden, eine Steinarbeit von machti-

gem Stil, wahrscheinlich von einem niedeiliindischen Meister gearbeitet. Auf
schuppenformig dekorierten Konsolen erheben sich iiber lowenkopfgeschmiickten

Postamenten streng behandelte, reiches Gebalk tragende Hermen, auf dem Ge-

sims stehen Statuen von Heiligen. Aus der Beschreibung Heinrich Ranzaus, der

das Denkmal „vere regium" nennt, geht bervor, daB das eigentliche Denkmal
ein Sarkophag war, auf dem der Ritter lag, von einem Baldachin iiberdacht,

also ein Werk in der Art des Denkmals zu Jever. Von ihm sind nur noch ein

paar Triimmer librig. Auch die Kanzel der Kirche ist ein gutes Werk aus der

letzten Zeit des 16. Jahrhunderls, fein gegliedert und geschmiickt. — Eine reiche

Ausstattung in Renaissance besitzt die Marienkirche in Rendsburg. Zunachst

eine staltliche Anzahl von Epitaphien, in denen die lokale Entwickelung dieser

Denkmalform sich anschaulich darlegt. Sie sind samtlich in Holz ausgefiihrt und

Ziehen, mit 1549 anfangend, in langer Foige bis in die allerspateste Zeit der

Renaissance; ihre Bemalung meist weifigrauer Grund, auch fiir das Figiirliche,

mit Rot, Blau, Schwarz und spiirlichem (iold, ein Farbenakkord von groBer Fein-

heit. Die Grundform dieser Epitai)hien ist wesentlich die, daB sie auf kriiftigen

Konsolen aufgebaut sind, zwischen denen ein rundes Sockel.«child als AbschluB

des Ganzen hiingt. Das Hauptfeld wird von Saulen eingerahmt, die bei den

spilteren Werken immer krilftiger vorspringen, oft von anderen Saulen oder

Pilastern begleitet und durch vorgekropfte Gebiilke abgeschlossen. Neben ihnen

treten die Seitenteile anfangs nur sebr wenig bervor, sind auch bescheiden pro-

filiert; bald aber werden sie lejjbaft, seljjst phantastisch, mit Flachornamenten

geschmiickt, mit Fruchtschnuren und Reliefs in Medallions ausgestuttet, und

die Flanken springen in der an den Bekronungen sich wiederholenden reichen

Abwechslung vor und zuriick, sich aus- und vorbiegend, oft noch mit Obelisken

und Statuetten beladen. Kurz, es komnit die ganze Uppigkeit der spiiteren

deutschen Renaissance daran zum Ausdruck. Bei reicheren Werken folgt dann

iiber dem bisweilen stark verkropften Gesims ein zweiter etwas schmalerer und

kleinerer Aufbau, ornamental ahnlich behandelt, wie das untere Feld, abgeschlos-

sen mit einem reich dekorierten Giebel, der das Ganze kront. Die Felder haben

meistens Reliefs, haufig den Gekreuzigten oder die Auferstehung mit den knieen-

1) Abb. R. Haupt a. a. 0. 1, S. 184.
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den Figuren der Slifter; erst im spiiteren 17. Jahrlmndert Ireten Gemiilde dafur

ein. Noch ganz bescheiden ist ein kleines Epitaph (v. Brockdorff) von 154!): es

enthiilt nur das VVappen der Familie. Entwickelter ein anderes von 1560, mil

einer Darstellung des von den Sliftern verehrten Kruzifixes. Ahnlich ein Epitaph

von 1583, wo Hermen die Einfassung bilden; dies ausnahmsweise von Stein.

Ein prachtvolles reich entwickeltes, auBerdeni durch wolilerlialtene Beniahing

ausgezeichnetes von 1<J02 hangt am ersten stidlichen Schilipleiier. Ganz ahnlich

das ganz prachtige Clausensche von 1604'); ein anderes an der Nordseite von 1598.

Verwandter Art zwei andere von 1604 und 1608. Ein sehr iippiges von 1620

ist von ahnlicher Anlage, aber in den Formen schon stark iibertrieben. Das
groBte Glanzstiick ist das siidlich am Turm angebrachte fiir Marquard Hanzau
vom Jahre 1649 -), wo Saulen und Reliefs aus Alabaster geaibeitet sind, das

iibrige in schwarzem Holze mit Vergoldung, vom edelsten Aufbau und schwung-
vollster Durchfuhrung, geistvoU und tlussig, ein Meisterwerk von hohem Rang,

der Kunst Hans Gudewerths verwandt, doch weit weniger wild und noch wirk-

samer, eher der Art des Adam Steltnelt aus Osnabriick sich niihernd. Derselben

Hand unzweifelhaft gehort der sclione Altar von 1640 an; sein reicher Aulbau
in zwei Stockwerken iiber einer Predella mit drei Reliefs ist sehr gliicklich in

den vorhandenen Raum eingepaBt; doch erreicht das Werk nicht die Meisterschaft

des Ranzauschen Denkmals. Reich geschnitzt mit guten Reliefs, die aber durch

dicke Uberstreichung mit Olfarbe in ihrer Wirkung und Form beeintrachtigt

werden, ist die Kanzel von 1597, besonders elegant mit ornamentierten Saulen

und Hermen gegliedert; ihr hoch aufgebauter und durchbrochener Deckel vor-

ziiglich schon. Sie steht der mecklenburgischen Prachtkanzel zu Biilzow nahe.

Auch der Taufsteindeckel von 1624 ist ein tiichtiges Werk der Schnitzkunst,

stattlich in drei Stockwerken aufgebaut. In der Begrabniskajielle der Familie

G u d e , zu der vom Chor eine hiibsche Renaissancetiir fiihrt, sieht man noch eine

Anzahl Bruchstijcke von Holzarbeiten, teils biblische Reliefszenen. teils Wajipen,

mehrfach von treff licher Ausfuhrung. Geringeren Wertes sind die drei messingenen

Kronleuchter, schwache spate Werke, dagegen sind die beiden Wandleuchter im
Chor gute Arbeiten vom Anfang des 17. Jahrhunderts. Im Ganzen aber gehort

die Rendsburger Kirche noch zu den am wenigsten beraubten Gotteshausern des

Landes neben der von Tondern und gibt noch einigermal3en einen Begrifl' dessen,

was einst so gut als alle besseren Kirchen hier waren. — Das Rendsburger Rat-
haus, ein Fachwerkbau, hat noch den Rest eines einst hiibschen Backsteingiebels

des 16. Jahrhunderts; in der Stadt einige gut geschnitzte Fachwerkhiiuser. — In

der Kirche vonSegeberg eine treffliche Kanzel von 1612^i und zwei prachtige

messingene Kronleuchter aus dem 18. Jahrhundert, die noch an der alten guten

Form festhalten. Das benachbarte Warder besitzt in seiner Kirche eine ahn-

liche Kanzel, vortrefflich gegliedert durch doppelte korinthische Saulchen und

ein fein entwickeltes Zahnschnittgesims, dabei in den Bogenfeldern Schnitzreliefs

aus der biblischen Geschichte. Auch der Deckel, der iihnliche Formbehandlung

zeigt, stammt aus derselben Zeit. Wiederum von einem gro(3artigen, leider

schlechl erhaltenen Monument zeugt die Kirche zu Liitj enburg.^j Es ist das in

einer Grabkapelle befindliche Reventlow-Denkmal. Trotz seiner starken Zer-

storung immer nocli ein Werk von hoher kiinstlerischer Bedeutung, mit reichem,

1) R. Haupt a. a. <). II, S. 212, Abb. 1107.

2) Das. II, S. 211, Abb. 1100.

3) Das. II. S. 379—80.
*) \g\. 'lie au-sfiihrl. BeschreibiiiiK bei Ricb. Haupt, Abgerissene Blatter znrKunde vater-

liind. Altcrtiimer in Wagrieii. Ploen 1880. Der.selbe, Ban- und Kiinstclenkmaler etc. I, S. 141,

Abb. 1007—14.

Liibkc-Haupt, Renaissance in Deatschlaiid 11 3. Aiill. 20
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figiirlichem Schmuck. Die Formen sind niederlandisch, das Datum KiOS. Es

ist das Ganze ein liiinstlerischer Gedanlie, der in einer gliinzenden Weise durch-

gefiihrt wur. Eine gotische ([uadratisclie Kapelle mit Kreuzgewolbe offnet sich

mil einer Ciittertur gegen die Kirche. Die Kippen stiitzen sich auf mit Stuck

verzierte Konsolen in den Ecken; an ihnen hangen reich gestaltete Engel aus

Stuck, leider alles verstiimmelt; iiberall aber die Spuren einstiger Stuckaus-

schmiickung. An der Nordseite ein erregtes Relief des Jiingsten Gerichts, zum
Teil Ijemalt. Mitten darin steht nun das groliartige Denkmal, ein sarkophag-

ahnlicher Unterbau, mit je drei Doppelsiiulen auf den Langseiten geschmiickt, da-

zwischen Figuren und Wappen, an den Ecken Postamente mit Statuen von Figuren.

Auf dem Denkmal selber knieen links (Jtto von Reventlow mit zwei Sohnen,

rechts seine Gattin Dorothea, geb. von Ahlefeld, mit zwei Tochtern, dazwischen

steht ein Kruzifix. Der Unterbau ist aus Sandstein mit Marnier, die Figuren von

Alabaster, alles wenig bemalt, doch an vielen Stellen vergoldet. Ein prachtiges

Werk derselben Zeit (1G08) ist die Kanzel, mit korinthischen Siiulen und da-

zwischen mit biblischen Reliefs aufs reichste geschmiickt. Ebendort eine elegante

silberne Deckelkanne, 1(131 von Frau Margarete Ratiow geschenkt, aber wohl

von etwas friiherer Entstehung.

Hier ist noch der ( trt, des verschwundenen jirachtigen Ranzau-Begrabnisses

zu Itzehoe zu gedenken: die schijn ausgestattete Gruft von 1590 ist aber ab-

gerissen, die Denkmaler auf der Nordseite der Kirche, des Johann d. A. und d. J.,

Moritz, Paul und vieler anderer, vor allem Heinrich Ranzaus selber, sind schmach-

voU zerstort. Nur eine Reihe von Abbildungen gibt uns einen Begriff des

Verlorenen.')

In der Kirche zu Barkau, siidlich von Kiel gelegen, ist die Kanzel vom
Jahre 1606 von ahnlicher Form, der Deckel aber durch prachtige tabernakel-

artige Aufsatze ungewohnlich reich entwickelt. Neben der Kanzel ein messingener

Wandleuchter mit sehr schiin stilisierten Blumenranken. Unter der Kanzel ein

Stuhlwerk aus etwas friiherer Zeit, uni 1586 entstanden, einfach gegliedert bei

maBvoller Profilierung, auf drei Feldern Flachreliefs der Kreuzigung, Himmel-

fahrt und des Jiingsten Gerichts, auf den iibrigen schlicht behandelte Wappen,
von Rollwerk und Ranken umgeben. Ein liichtig gearbeitetes Taufbecken von

Bronze, 1589 von Melchior Lul.-ax zu Husum gegossen, sieht man in der Kirche

zu Nortorf. Es ruht auf drei schlicht behandelten Helligenfiguren und ist

durch konzentrische Kreise mit Laubornamenten geschmiickt. Der Deckel zeigt

eine besonders charaktervolle Gliederung, Ein anderes bedeutendes Bronzewerk

ist die groBe Grabplatte des Ritters Iven Reventlow vom Jahre 1569 in der Kirche zu

Lebrade, nordlich von Plon. Es stellt den Ritter stehend in voUer Riistung dar,

die Partisane in der Rechten, die Linke am Schwertgriff, neben ihm seine beiden

Gemahlinnen und sein Sohn Gabriel. In den Zwickelfeldern des Bogens, der

die Gestalten umrahmt, sind zwei weibliche Gestalten rait Lorbeerkriinzen und
Palmzweigen angebracht. Das ganze Werk ist in eingeschnittener Zeichnung durch-

gefiihrt, die reichen Ornamentstreifen der Riistung und des zu FiiCen des Ritters

liei^enden Helms und der Stahlhandschuh durch Niellen lebendig bervorgehoben.")

— Eine trelTlich behandelte Kanzel von 1591 sieht man in der Kirche zu (iikau,

bei Liitjenburg am Selentersee gelegen. Sie gehurt zu den besten ihrer .^rt und

zeigt eine besonders schcin gegliederte Briistung; doppelte korinthische Siiulchen

auf reich geschmiickten Stylobaten trennen die einzelnen Felder mit biblischen

Reliefszenen. Besonders elegant ist auch der Deckel mit seinen fein geschnitzten

Friesen, reich verzierten vorgekrijpften Ecken und den iihnlich behandelten taber-

1) Abb. bei R. Haupt, Ban- und KunstdenkmiUer, II, S. 134, Fig. 1407—10, 141.5.

2) Abb. bei R. Haupt, Bau- und Kunstdenkm. II, S. 134.
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nakelartigen Aufsiitzen. Eine fast idenlische Kanzel besitzt die Kirche in dem

an der anderen Seite des Sees gelegenen Selen t. ^Vie kunstreich und scliwung-

voU damals in diesen Gegenden die Holzarbeit betrieben wuide, gebt am klar-

sten aus dem Umstande hervor, daB selbst die kleinsten dieser Orte in ibren

Kircben wenigstens eine scbiine Kanzel iiesitzen. Dem Proleslanlisnius war die

Statte der Predigt selbstversfiindbeb im Gottesliause das wicbtigste und iibertraf

an Bedeutung sogar nocb den Altar. Ein reicb mit Alhmten und tiebefszenen,

sowie mit iippigem Ornament im Metalislil gescbmiicktes Stuhlwerk aus dem
Anfang des 17. Jahrbunderts ist, freilich nur in Uberresten, in der Kircbe zu

Sarau bei Plon zu seben.

Ansebnlicbere Scbatze besitzt Kiel, das zugleich im Thau! ow-M use um
trefflicbe Beispiele der alten Holzscbnitzerei des Landes bewabrt. Besonders eine

Anzabl groBer Scbranke laBt die charakteristische Bebandlung dieser wicbtigen

Mobelgattung erkennen. Die einfacheren sind auf den Ecken mit vortrelenden

Saulen eingefaBt und in den Flacben mancbmal nur durch eingerabmte Felder

belebt. So ein meisterbaft bebandelter Scbrank vom Jabre 1(J04, wo die Ein-

fassung durcb elegante, gegiirtele und kannelierte korintbiscbe Saulen gebildet

wird. Die abgescbragte Pilasterflacbe dabinter ist durch ein verscblungenes Band-

werk reicb belebt; das Scbonste aber ist der mit einer berrlichen Akantbusranke

dekorierte Fries, der unter einem korintbiscben Konsolengesims das Ganze ab-

schlieBt. Die Ranke beginnt in der Milte mit Engelfigurcben, welcbe ein Kar-

tuscbenschilJ mit der Jabreszabl balten. Ein anderer einfacberer, auf boben ge-

wundenen FuBen ruhender Scbrank ist zweiteilig und durcb feine ionisclie Saulen

aufs edelste gegliedert. Den unteren Teil bildet eine Scbieblade, deren Ringe

durcb pracbtige Lowenkopfe gebalten werden.

Andere Werke sind von slaunenswerter Uppigkeit der Bebandlung und legen

Zeugnis ab von der boben Blute der dortigen Holzarbeit und zugleicb von der

groBen Mannigfaltigkeit, welcbe in Gliederung, Einteilung und plastiscber Dekora-

tion dabei waltet. Aucb die innere Einteilung ist sebr verscbieden, da groBere

und kleinere Hasten mit Scbiebladen mannigfach wecbseln, wie denn gewObnlich

der Socket und der Fries als Scbubfacber dienen. Am stilgerecbtesten sind obne

Frage solcbe Scbranke, die, wie der im III. Bande des Kunslhandwerks ') ab-

gebildete, ibre einzelnen Felder nur durcii ein fein gegliedertes Rabmenwerk ein-

fassen, welcbes dann eine Reliefdarstellung umscblieBt. An dem genannten Bei-

spiel siebt man in dem Hauptfeld eine bibliscbe Darstellung. Der obere Auf-

satz ist mil Karyatiden dekoriert, der Fries durcb Ranken von sebr eleganter

Zeicbnung gescbmiickt. Bei anderen Werken tritt die Nacbalunung der Stein-

arcbiteklur starker hervor. So bei einem j)racbtvollen zweiteiligen Scbrank, der

auf den Ecken gegiirlete korintbiscbe Siiulen mit reicb ornamentiertem Scbaft,

in der Mitte die Figur eines Atlanten zeigt. Den oberen Aufsatz schmiicken die

drei Kardinaltugenden als Karyatiden, von denen besonders die Garitas lebendig

komponiert ist. Den oberen Fries dekorieren trefflicb ausgefubrte Jagdszenen,

daruber ziebt sicb ein reicber Akantbusfries bin. Alle tibrigen Telle sind aufs

prachtigste durcb Laubornament, Frucbtscbniire, Masken und Lowenkopfe, letz-

tere an den Untersatzen, belebt. Endlicb kommen dazu in den Hauptfeldern

sechs Reliefszenen aus dem Alten Testament. Es ist iiberbaupt bezeichnend fUr

den religiosen Sinn der Zeit, daB aucb bei diesen Mobeln bibliscbe Tbemata die

HauptroUe spielen.

Wiibrend samlliche bisber betracbtete Werke sicb durcb voUiges Fernbleiben

von HoUwerk auszeicbnen, tritt dieses an anderen gleichzeitigen Scbopfungen

1) Nach einer Zeichnung tou Moldensohardt, ron welchem mir raehrere treffliche weitcre

Aufnahnien vorliegen.
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mit groBer Vorliebe auf. So an einem prachtvoUen, vielfach gegliederten Schrank,

der in drei Abteilungen tibereinander durch mannliche und weibliche Hermen in

dem iippigsten Kaiiuschestil der Zeit geteilt wild. Gieiche Zierait tiitt nicht

minder reich in dem mittleren und dem oberen Fries auf, mit Lowenliopfen,

allerlei Masken, Fruchtgewinden und getliigelten Engelkupfen belebt. Es ist eine

durcliaus an niederlandiscbe Kunst erinnernde Behandlungsweise. Dazu kommeu
in Nischen die drei Kardinaltugenden und in den groBeren Hauptfeldern fiinf

Szenen aus der Passion. Bei alien diesen Werken ist es bemerkenswert, daB
ausschlieBlich die Schnitzerei ihr kiinstlerisches Gepriige beherrscht, wahrend wir

in Gottorp fast ebenso ausschlieBlich die Intarsia vervvendet fanden.

Einiges Erwilhnenswerte besitzt die Nikolaikirche. So eins der reich-

sten Epitaphien vom Jahre 1603, der Familie Claussen gewidmet, altarartig auf-

gebaut, mit jenen phantastischen durchbrochenen Bekronungen, die nach der Sitte

der Zeit sich dann zu beiden Seiten als beschwingte Auswiichse gestalten. Das
Werk ist in alien Teilen mit alien Mitteln des Schweifstils ausgestattet, nament-

lich mit ornamentierten weiblichen Masken, Lowenkopfen, Engeln u. dgl., hilngen-

den Tiichern und Fruchtschniiren, am meisten aber mit dem Rollwerk, das die

Grundlage damaliger Ornamentik bildet. Auf dieser Grundlage spricht sich un-

leugbar die teste Hand eines Meisters in dem Ganzen aus, das offenbar von der-

selben Hand stammt, wie das Glaussensche zu Rendsburg. Endlich ist der

messingene Kronleuehter zu erwiihnen, einer der groBlen und schonsten dieser

Art (Abb. 182): die Arme in doppelter Anordnung mit eleganten Knaufen und
Ranken geschmtickt, die oberen in originelle phantaslische Masken auslaufend.

Er triigt die Jahreszahl 16G1. Auch eine Grabplatte eines Grafen von Ranzau
an der nordlichen Wand ist bemerkenswert wegen ihrer schon gravierten, in den

Stein eingelassenen Bronzeteile: Ranzauwappen und Umschnft, die wieder durch

kleinere Wappen unterbrochen ist.

Noch allerlei Gestiihlteile said vorhanden; das groBe Gestiihl von 1600 und
die Emporen sind leider weggerissen, aber der schone Ranzaustuhl unter der

Orgel mit Rildachin, holier, geschnitzter Vorderwand und ebensolcher Wange
(Ornament und Wappen mit Adam und Eva, Isaaks Opfer, Kreuzigung, Tugenden)
ist sehr vorziiglich, 1.343 datiert, vielleicht aber docli etwas spiiter; gewiB aber

etwa das friiheste wirklich vortreffliche Renaissancewerk des Landes.')

Das SchloB, einst ein hochst stattlicher Bau, den Herzog Adolf 1580 neu

errichtet, — ein zweites priichtiges Haus dabei war von H. Ranzau aufgefiihrt —
ist heute ein im 18. Jahrhundert wenig erfreulich zurechtgebaules Konglomerat.

Nur eine Reihe Sale im ersten Slock mit schonen Netzgewolljen auf toskanischen

Saulen und eine Bogenhalle im Hof auf 11 Saulen, sowie das schwerbarocke

Portal mit Doppelsaulen erzahlen noch von einstiger kiinstlerischer Gestaltung.

Von Privalhausern sind eine Reihe von Fachwerkhitusern mit profilierten

Uberkragungen auf geschnitzten Kopfbandern oder Konsolen, auch mit Halb-

muscheln oder Fachern und figCirlicher Bildhauerarbeit vorhanden, so am Nikolai-

kirchhofe, in der HaBslraBe von 1576, FaulslraBe, Diinischen, SchloBstraBe usw.

Auch noch einige Portale sieht man, so in der HolstenstraBe Nr. 31, nach

LiibeckerArt: ein anderes in Terrakotta, von Pilastern und Friesen mit Ornament
eingefiiBt, I'ruh.

Eine originelle Kanzel findet sich in der Kirche zu Biichen, einem charak-

tervollen Gewolbebau der romanischen Uhergangszeit mit sehr beachtenswerlen

gleichzeitigen Gewolbmalereien. Die Kanzel, deren Briistung durch Hermen mit

geschweifter Volutenl'orm gegliedert wird, zeigt einen inleressanten Versuch, den

1) Alili. h. H. IIuuiil, a. a. 0. 1, S. 554.
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Schalldeckel in architeklonische Verbindung mit der Kanzel zu setzen. Feine

korintliische Saulen, kanneliert und gegiirtet, erheben sich auf der Uriistuiig und
tragen den luibscli kassetlierten Baldachin, iiber dem als Abscldidi iiber einer

teilweise zerstorten ornamentalen Bekronung ein kleinerer Haldachin mit Heiligen-

Abb. 182 Kronlcuchter in (lev Nikolaikiroho zu Kiel

figuren emporsteigt.') In der Kirche zuMolln ist ein wirkungsvoll geschnitzter

Ratstuhl von maBig barocker Form, daliert 1G03, sowie der Biirgermeister-

stuhl von 1G13 mit Baldachin und Hermenbrustung bemerkenswert. Noch im
Charakter der Frlihrenaissance der originelle Stecknilzfahrer-Stuhl, vom Jahre

1576, der mitten unter dem anderen Gestuhl stehend sich stattlich daraus her-

1) R. Haupt, Bau- n. Kunstdenkra. im Kr. Laueiibiug Abb. 24.



310 2. Buch Die Bauwerke XIV. Kapitel Die norddeutschen Kiistengebiete

vorhebt.^) In der Kirche zu Lauenburg ist das Orgelgehause ein kraftvoll be-

handeltes Werk aus der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts und von prachtiger

Wirkung. Noch wichtiger die Uberreste des urspriinglich den ganzen C.hor der

Kirche einnehmenden Herzogsdenkmals, das schmachvollerweise vor eiwa achtzig

Abb. 183 Hci'zogsdonkmal in (lev Stadtkircbe zu Laueiibiirfi

Jahren zerstort wurde. Wir geben das Denkmal nach einer alien Handzeich-

nung im einstigen Zustande (Abb. 183). Jetzt sind nur noch die leliensgroBen

Figuren des Herzogs und der Herzogin, im Gebet kniend, etliche Her men, die

vier Evangelisten, auBerdem Statuen von Bittern mid Kaisern als disjecta membra
vorhanden. Die Bebandlung dieser in Sandstein ausgefiihrten Figuren voll freier

edler Bewegung und gediegener Durchbildung der Kopfe und Iliinde zengt von

groBer Meislerschaft, aber wahrscheinlich von fremden Kiinstlern. Das groB-

artige Grabdenkmal war von I'Yanz II. von Sachsen-Lauenburg 15iiO bis IGOO

errichtet. Unter dem Ghorbogen ein steinerner Lettner mil vieler Bildhauerarbeit,

1) Abgeb. in R. Haupt, B;iu- u. Kunstdeiikni. im Kr. Lauenburg, Eatzeburf,'. 1890. S. 121

bis 123, Abb. 100—102.
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mil Hermen eingeteilt, mil drei Gittertoren sich offnend, vor der Mitte die Kanzel;

im Chor der Altar, ein Prachtwerk zwisclien Durch^aiigsluren. An der Siidwand

des Cliors ein sleinerner Stammbaiun mil (14 Wapjien, his ans Gewulbe. Vor

ihm fiinf Statuen von Kaisern und Ftirsten. Gegeniiber I'ranz' 11. Denkmal, ganz

ahnlich dem Liitjenburger Keventlowdenkmal: sarkophagahnlicher Tnterbau, sehr

reich mit Reliefs, dazwischen Figurenniscben. Oben kniend die beiden Statuen

zu seiten eines Kruzifixes. An den vier Ecken des Stufenunterbaus vier Statuen

von Tugenden.') llechts und links vom Altar reiches Gestiihl; Riistung und

Fabne. Der Taufstein niit Deckel vollendete die reiche Ausstattung des auch

schon bemalten und vergoldeten Mausoleums. — In der Kirche zu Eutin ist die

Kanzel, sowie ein Epitaph bemerkenswert.

Diese Angaben geniigen, um den eigentiimlichen Kunsthesitz Schleswig-

Holsteins ins Licht zu setzen. Es liegt aher fiir die Emptindung eine eigentiimliche

Ubereinstimmung in der Lage des Landes, sozusagen im Winkel, in seiner Ge-

schichte, in der Art seiner in sich zuriickgezogenen Bewohner und in seiner Kunst.

Die tlachen Gegenden der Marschen wie des oderen Geestlandes, die nied-

rigen Bauwerke mit groBen Diichern, die stattlichen Ziegelkirchen, die sich doch

vor dem Winde unter kolossalen Dachern an die Erde zu driicken scheinen, alles

drangt den Menscben nach der Seite eines gesteigerteu Innendaseins auch in

Hinsicht auf seine Baulicbkeiten.

Luneburg

Liineburg ist fast ein Liibeck im kleineren MaBstabe; zugleich bezeichnet

die Stadt die sudliche Grenze des niederdeutschen Backsteinbaus. Schon in Celle

hat dieser aufgehort und dem mitteldeutschon Fachwerkbau der Harzgegenden

Platz gemacht. Im Miltelalter und noch in der ersten Halfte des 16. Jabrhunderts

beherrscht der derbe niederdeutsche Backsteinbau bier die ganze Profanarchitektur.

Die Biirgerhiiuser stehen in der Kegel mit den einfachen Staffelgiebeln nach der

StraBe zu. Der Erker kommt bier so seiten vor. wie in Liibeck oder Danzig,

nur ein paarmal linden sich ganz bedeutungslose Fachwerkerker aus spater Zeit

dem ErdgeschoB und ersten Stock vorgesetzt: ein von den hannoverschen Stadten

ausgehender EintluB. Mit dem 1(J. Jahrhundert biirgert sich die Renaissance ein,

doch in elwas anderer Art als zu Liibeck.') Wie dort namlich werden zwar die

Fensternischen und Lisenen durch jene schrag gerippten Rundstiibe gegliedert

oder eingefiiBt, ebenso die Friese und die Medallions, welelie die Stockwerke
trennen, damit eingerahmt. Die Friese waren vielleicht als mit Terrakottareliefs

geschmiickt gedacht, die indes in den meisten Fallen nicht ausgefiihrt sind. Da-
gegen trifft man hauiig farbig glasierte Tonplatten mit den Medallions zeitgenos-

sischer Bildnisse, Wappen u. dgl. Denkt man sich die Fassaden in dieser Weise
geziert, so miissen sie, die jetzt durch den dunklen Ton des Baoksteins elwas

Diisleres haben, von priichtiger Wirkung gewesen sein. Das Hauptbeispiel dieser

Art ist der groBe Giebel, der die lange Perspektive des Hauptplatzes Am Sand
dominierend abscbliefit, bezeichnet 1548. Die einfassenden Rundstilbe mit ihrem
schragen Rippenwerk machen geradezu den Eindruck von Laubkranzen, welche
die Bilder umrahmen. Die dekorierenden Medaillonkopfe, Wappen und figiirlicben

Darstellungen, Knaben auf Delphinen, Simson mit dem Lowen, mit den Toren
von Gaza u. dgl. sind lebensvoU behandelt.'') Auch dem kleinen danebenstehenden

1) Daselbst, S. 92, Abb. 72, Nachtrag, Tiifel VI, VII.

-) Einige Abbildiuigeii in den Publ. des Liineb. Altert.-Ver. Dazu Ortweins D. Eenaiss.
Abt. 40 von G. Ileuser.

'') Taf. 2 beiHensor (Ortwcin, D. Renaiss. Abt. 40). A. Haupt, Backsteinbauten d. Ren. in

Xorddeutschl. Taf. II— IV, -wo die wichtigsten T.vpen dieser Entwicklung dargestellt sind. Noeh
ausfUbrlicher in Kuustdenkm. der Proy. Hannover, Fig. 129, 130, 137—139, 14.5. 148, 152—155.
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Abb. 1^4 Haus an ibT l.tiiR-rtorstraiie zii j^iijicbur^

Giebel hat man denselben Schmuck gegeben. Von besonderer Wucht und male-

rischer Kraft der wundervoUe Giebel in der LiinertorstraBe (Abb. 184). Ein anderes

noch etwas fruheres Beispiel vom Jahre ioiS bietet die Fassade An der Miinze

Nr. 9. Die farbig leaclilenden Rebefmedaillons mil den zeitgenossischen Portriit-

kopfen sind derb und lebendig ausgetuhrt.

Etwas spater tritt eine Veriinderung im Stil jener Terrakotten auf. Statt

des farbig geschmiickten FlachreUefs stellen sich im kriiftigslen Hocbrelief weit

vorspringende Kopfe ein, die nun keine Glasur mehr erhalten. Der malerische

Stil machl einem plastiscben Platz. Ein charakteristiscbes Beispiel dieser Art
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Abb. ISJ Uaus WitzeuilLirU zu Luiieburt;

gewahrt das Haus Witzendorff von 1559 in der Bardowiker SlraBe Nr. 30 (Abb. 185),

mit sehr gut behandelten lieliefkopfen") und vom Jahre 1560 das Haus am Markte

Nr. 1, wo diese Kopfe und die Wappen in Sandslein eingesetzt sind. In der Mitte

ein hubsches Barockschild, von Engeln gehalten. Um diese Zeit dringt also der

Hausteinbau ein und findet namentlich an einzelnen Prachtporlalen, offenbar nach

1) Abb. bei Heuser, Taf. 3.
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dem Vorgange von Liibeck, seine Verwendung. So an dem Hause Neue Siilze

Nr. 27. Ein anderes in der GroBen Biickerstrafie Nr. 30, niit koiinthischen. am
untern Teil mil Metallornamenten bedeckten Siiulen eingefaBt. Das Prachtsttick

aber in derselben StraBe Nr. 9 ist die Ratsapotheke; hier hat das Portal seillich

Hermen, die raedizinisclie GefiiBe lialten und an den Schaften reich dekoriert

sind (Abb. 186); dariiljer ist ein Bogen mil Masken und Festons, in den Zwickeln

zwei sitzende weibliche Figuren. Das Portal ist, nach Liibecker Vorbild, von un-

gewohnlicher Hohe.

Ein besonders merkwiirdiger Rest einer Terrakottenarchitektur im Stil der

Wismarer und Gadebuscher Arbeiten ist iibrigens auch hier vorhanden, in der

StraBe Neue Siilze: der obere Teil eines feinen Portals im Stichbogen zwischen

Ornamentpilastern, mit halbrundem Aul'satz, darin ein glasiertes Reliefportrat

Karls v., alles mit geradezu ausgezeichneten Ornamenlen der Friihrenaissance

bideckt; ein Vorliiufer jener Arbeiten. An der Hausfront noch Spuren einer schon

ornamentierten Pilasterordnung.') (Abb. 187.)

In charaktervoller Weise haben die verschiedenen Kunstepochen sich am
R a t h a u s e ausge-

sprochen. Es istgleich

dem von Liibeck ein

Zusammenbau aus

niehreren Perioden,

und dann immer noch

durch neue Ansiitze

vergroBert. Imwesent-

lichen ein schoner

Backsteinbau mit Gie-

Ijeln, Taustiiben, Gla-

suren, langgestreckt

mit mehreren Quer-

fliigeln aus verschie-

denen Zeiten des Mit-

telalters stammend. ist

esauBerlichohnegrofi-

artigere Gesamtwir-

kung, die Hauplfront

am Markt vor allem,

well sie mit ihren Bo-

genhallen und den mit

Figurennischen ge-

schmtickten Pfeilern

infolge starker Bau-

fiilligkeit spiiter mehr-

fach zurechtgebaut

und zuletzt iilierputzt

ist. Einst war hier eine

priicbtige aclitliirmige

Backsteinarchitektur

auf der Grenze zwi-

schen Gotik und Re-

1) Abgeb. b. A. Haupt,

Hiiok.steiiibauten etc.,Taf.

Abb. ISIJ Portal der l{:its:i]iotlieUo zu Ijiiiicburg XXI.
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naissance. Man liest: Exstructum 1520, renovatum 1763. Von hochsteni Interesse

aber ist das Innero, das in verschiedenen Epochen eine zuni Teil prachtvolle

Ausstaltung erhalten hat. Noch gotisch ist die Anlage der mil liOlzernem Tonnen-

gewolbe uberdeckten Ratslauhe, des alten Ratsaals, der durch seine Glasgemiilde,

seine schonen Bodenfliesen, darin vor den Sitzen der Hatsherren nocii die Dfl-

nungen der Luftheizungsrohren mit ihren Metallverschliissen, mit einer herr-

lichen Decken- und Wandmalerei und der voUig erhaltenen Wandvertiifelung, mit

ihren Schranken und dem Ratstuhl einen unvergleichhch harmonischen I'-indruck

niacht (Abb. 188); dieser gehOrt der Renaissance an, die Stiihle sind mit ihren ein-

gelegten Holzmosaiken 1594 ausgefUlirt. Die Gemalde der Decke, die ganze Aus-

staltung mit Ausnalime der Deckenrippen, der schonen Wandtilfelung und Schriinke,

der Fenster und des FuBbodens sind in ihrer Art das beste und umftinglichste

Werk der friihen Renaissance in Deutschland; zugleicli in der Wirkung wohl das

feinste: im ganzen auch das besterhaltene. Die durch gotische Leisten in fiinf

Felder quergeteilte Decke hat in der Mitte fiinf Runde mit Wappen, nach beiden

Seiten sind Bogenarchitekturen mit Pilastern darum gemalt, historische Szenen

enthaltend. An der geschlossenen Langswand erscheinen dann zwischen Kamin
und Fensterwand fiinf Felder mit je zwei mannlichen Gestalten, auf den Rahmen
dazwischen aufsteigende Ornamente ; zwischen Kauiin und der Eingangsseite eine

reizvolle Kande-

laber- und Bogen-

architektur mit ei-

nem turnierenden

Ritter darin, das

beste Stuck der De-

koration. Der Stil

derBilderweistauf

Siiddeutschland

bin und ruft die Er-

innerung an Hans
Schaufelein wach.

Sie sind mit Tem-
perafarbe gemalt.

Der Rest der Fla-

chen ist mit frii-

hen Ornamenten be-

deckt; fast alles

steht auf gelb-

lichemGrunde. Der

Eindruck des Rau-

mes ist unver-

gleichhch. ')

Am Eingang

des Saales bilden

zwei ungleiclie

Flachbiigen auf

kraftigerRundsiiule

eine Art Vorhalle.

l)Kunstdenkm.
der Provinz Hannover
III. Hannover 1906,

Fig. 62, 67. Abb. IST Haus an .l.r Xi ueu SuUc /,u Lu:;,
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Im Flur ist ein prachtvoUes Eisengitter von Hans Bikjc 1576 ausgefUhrt, ohne

alles i)liantastische Element, nur mil schon stiiisierten Blunien geschmUekt.i)

Das Vorzimmer der Ratstabe rechts voni Eingange im ErdgeschoB zeigt sine gute

Holztat'elung vom Jahre 1604. Neuerdings hat man darunler an der Wand reiz-

volle Malereien gefunden, grau in grau gemalte treffliche Ornamente auf rotem

Grunde, mil tigtirlichen Darstellungen untermischt ; der Maler hat sie mit der

Jahreszahl 1567 bezeichnet; er selbst ist inzwischen erniittelt und hdi&i Pder i(p

deni ]>onie; er „vermalte" in diesem Jahre das Vorgemach ,.daer de huesdiener

sitten". Offenbar ist es dieselbe Hand, die nach 1570 das Innere des Rathauses

zu Kremi)e in Holstein in ganz ahnlicher Weise ausmalte.

Abb. 18S R:\tslauliu zxi Liiiicburg

Den Stolz des Rathauses bildet aber die Ratstul)e, 1566—78 durch Gerd

Si(tti)ie/er und Albert ran Soe.^f mit einer kiinstlerischen Ausstattung versehen, die

an Reichtum des Einzelnen alles iiberbietet, was deiitsche Schnitzkunst hervor-

gehracht. Man liest daran: Albertus Suzatiensis fecit. Zuniichst sind die Schranken

mit den Sitzen ftir die Ratsherren an den Wangen aufs reichste mit zierlich aus-

gefiihrten Reliefs der biljlischen Geschichte dekoriert (Abb. 189). Man sieht das

Urteil Salomonis, das .liingste Gericlit, Moses das Volk strafend, dazu die Statuetten

von Moses, Aron und Josua, alles in kleinsteni MaBstabe mit holier teciniischer

Meisterschaft durcbgefiihrt. Einfacher ist die Bekleidung der Wande, sowie die

kassettierte Decke mit ihren vergoldeten Rosetten. Der KUnstler hat sich die

Hauptwirkung fiir die architektonisch hervorragenden Telle aufgespart. Schon die

Friese mit den herrlichen kleinen Koiifchen, die aus den Ranken hervorragen, ge-

1) Daselbst, Fig. 81.
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hOren zum Kostlichsten ihrer Art. Alles

dies hat Suttmeier herge.stellt, nur an

den Wangen des Ratsstuhles hat Albert

mitgearheitet. Aher die gruBte Pracht

entfaltet sich an den vier Turen des

Albert von Soest, die er nach des alteren

Meisters Tode (f 15G8) allein herstellte.

Die beiden ersten einfacheren in den

Ecken sind mit weiblichen, zum Teil

wimdervollen Geslalten eingefaBt und

mit figurenreichen Reliefszenen bekront

(Abb. 190). Eine dritte Tiir hat eben-

falls Karyatiden und im Autsatz das

figurenreiche Ileliet' des Jiingsten Ge-

richts. Die Karyatiden stecken mitten

in einer Art Korb, aus dem ihre FiiBe

wieder hervortreten (Abb. 191). Alles

wird aber iiberboten durch die Eingangs-

tiir, vor die als Stiitzen des Gebalks vollig

durchbrochen gearbeitete Saulen treten

(Abb. 192), in unglaublichem Reichtum

mit Voluten, Masken und Hermen sich

aut'bauend, in der Mitte Xischen mit

Kriegerstatuetten enthaltend. Diese sind

eingerahmt von Pfeilern, die wiederuni

auf Postamenten mit spielenden Putten

kleinere Statuetten der Tugenden zeigen

unter von Genien gehaltenen Baldachinen.

Dariiber tiirmt sich nach Art mittelalter-

licher Bekronungen und mit reichlicher

Anwendung von durchbrochenen goti-

sclien Fenstern, Strebepfeilern und Fialen

ein Oberbau auf, der mit den winzigsten

Figtirchen und alien erdenklichen Ele-

menten der Pienaissanceornamentik aus-

gestattet ist. Das Ganze bietet den Ein-

druck hochster L'ppigkeit, von jener be-

wundernswiirdigen Phantastik, die audi

am Sebaldusgrabe Peter Vischers waltet,

freilich ist alles bier uberladener und von

einem minder reinen Formgefiihl be-

herrscht, jedenfalls aber in slaunen?-

werter Technik mit miniaturartiger Fein-

heit durchgebildet. Dazu konimen iiber

den zwei groBen Portalen prachtvolles

Gebiilk mit Ornamentfries und Konsolen-

gesims, dariiber gleich iippig geschnitzle

Aufsatze. Der iiber der Eingangstiir hat

in der Mitte zwischen llermen die Frei-

gabe einer karthagischen Jungfrau, links

und rechts niedriger der Ritter Curtius,

rechts der Tod des Hegulus. Der Mittel- Abb. IM' Aus (loin K:usa;il /.u Luiit'Iturir
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Alib. liHj Tur voin Katsiial zn Liiucburt

teil hat iiber dorischem
tiebiilk einen Giebel mil

< trnamenten, reichlich

mit Wappen gekront

;

links und rechts vom
unteren Teil sind ge-

schnorkelte Zwickel und
freistehende Posaunen-

engel. Das Ganze von

iiberwilltigender Pracht,

zu der freilich der ein-

fache Tiirfliigel Gerd
Suttmeiers in einigem

Kontrast steht. — Der
Stil der Schnitzereien

deutet aber unverkenn-

bar darauf bin, insbeson-

dere die Bildung jener

wunderbaren Siiulen und
der gegeniiberstehenden

Kar\atiden im Korb, daB
Albert von Soest in

Frankreich gewesen sein

mu6 und dort einen

Teil seiner Schulung

empfing.

Die Ratstube schmiick-

te als dritter Daniel Frese

mit einer Reihe deko-

rativer allegorischer Ge-

malde, die den Eindruck

des Ganzen erst vervoU-

standigen.

Noch ist der milcbtige

F ii r s t e n s a a 1 zu nen-

nen ; an denWilnden iiber

derschonengotischenTa-

felung sind gemalte Bild-

nisse von Fiirsten und
Fiirstinnen im Gharakter

des 15. .lahrhunderts

;

auch an derBalkendecke

Gemalde, Brustbilderder

Kaiser und Ki'mige in

Medallions und Orna-

mente aus der Spiitzeit

der Renaissance. Die

Decke ist um 1G07 von

Daniel Frese gemalt

(Abb. 103). Funf niittel-

alterliche Kronleuchter

mit figiirlicheni Schmuck
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und ein sechster in slreng

gotischem Stil beleuchten

den Saal.

Von den anderen Riiu-

men bewahren noch meh-

rere ihre gute alte l!e-

naissanceausstattung : zu-

ersl die Biirgermeister-

kammer hinter der Rat-

stube ibre liiibscbe Tiife-

lung mit ioniscben Pihi-

stern und vertiifelte Bal-

kendecke ; die groBe Kom-
missionsstube besitzt eine

Tafelung mit Hermen-

gliederung und Banken

davor: zwischen den Her-

men Bogenfiillungen mit

korintbischen Pilastern;

alles reicb geziert, aucb

die Fliicben vielfacb ein-

gelegt. Dariiber bis zur

Decke Tafelung mit io-

niscben Pilastern ; die

reiche Tiir mit Aufsatz

hat vortretende Siiulen,

Rollwerkfries, Aufsatz

und Intarsien, die Decke

verkleidete Balken. Das

Zimmer ist von dem Lii-

neburger W'aniecki- Bnr-

mester lo84 fertiggestellt.

— Ahnlich mit ioniscber

PilastertafelungundHolz-

decke das Standesanit.

Die Siiltmeister-Korkam-

mer bat stattlicben Stein-

kaminaufFigurenhermen

und zweifacbem Scbnor-

kelaufsatz; die Balken-

decke ist mit zierlicber

Ornamentik bemalt.

Zu den groBlen Schiit-

zen gebijrte sodann die

Silberkammer des Rat-

hauses, eine vielleicbt

unvergleichlicbe Samm-
lung von Pracbtgerilten

aus den verschiedenen

Epochen der Gotik und

der Renaissance, jetzt im

Kunstgewerbemuseumzu Abb. I'.'l Till- \uiii Kal--a;il /.u Ltuit-burg
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Berlin.') Fiir unsere Betrachtung sind von

besonderer Bedeutung die lierrlichen Pokale,

welche die ganze Mannigfaltigkeit der Re-

naissance im Aufbau, den dekorativen For-

nien und dem figiirlichen Schmuck verraten

(Bd. I, Abb. 48). Der Miinzpokal vom Jahre

1536, der eine Elle hohe vergoldele Pokal

von 1538, ein anderer von 1562, wieder ein

anderer, fiber 0,60 Meter hoch, von 1560, ein

kleinerer von 1586 und ein ganz grofier von

16(J0 mOgen hier als die wichtigsten kurz
_

erwilhnl werden. Zu den edelsten Werken
zalilen aber die beiden silbernen Schiisseln

mil dem Stadlwappen, in der Mitte und am
Rande mil Laubfriesen und kleinen Portrat-

medaillons geschmiickt, endlich die groBe

Wascbschussel von 0,60 Meier im Durch-

messer vom .Jahre 1536.

Einiges ist noch aus der Johannis-
k i r c h e nachzutragen. Besonders frisch das

bemalte Steinepitaph eines Ludolf v. Dassel

(f 1537), mit reichem, gut behandeltem

Pllanzenornaraent, das Ganze in den Formen

huzeiclniend fiir das erste Auftrelen der Re-

naissance in diesen Gegenden. Von 1575 das

Denkmal des Fabian Ludich (f 1571) von

Albert ro/i Soest, Kreuzigungsrelief in reich

ornamentiertem Bogen, dariiber flacher Giebel.

Um zwei Kirchenpfeiler gebogen die priich-

tigen groBen Denkmaler des Hartwig (f 1539)

und Nikolaus Slolerogge if 1561); groBe Re-

liefs in architektonischen Rahmen.-) Von ele-

gant ausgebildeter Renaissance ist die Tafe-

lung liinter den Chorsttihlen, deren Laub-

friese mit den Reliefkopfchen an die Arbeiten

im Rathaus erinnern, wenn sie auch nicht

von derselben Vollendung sind. Doch erscheint

(lie Arbeit vol! Geist; nur die Karyatiden und

Atianten zeigen den Slil der spillen Zeit. Die

Tiifelung ist 1693 von Warnecke Burmesti;r

ausgelubrt. Auch die Briistung einer Empore

ist in iihnlichem Schnitzwerk um dieselbe

Zeit hergeslellt.

Zahlreiche Fachwerkbauten in der Stadl

weisen auf die Nahe der niedersiichsischen

Berge bin; es sind vorwiegeiid vorgekragte

Obergeschosse oder Giebel (iber massivem

KrdgeschoB: auf geschnitzten Konsolen iiber

eigentiimlich tief geschnitzten FiillliOlzern

(lie langen verzierten Schwellen, unter den

Alilt. I'.IJ S.iuIm licr iMiiKaiif^sltir vum l!a1,-

sa:il zu LUnt^burs
1) Abb.bei Heuser, Taf. 11-20.
2) Abb. in Kunstdenkm. a. a. (J. S. 100, 108, 109.
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Fenstern die Halbkreise, Fiicher oder Ornamentdreiecke Niedersachsens in priich-

tigster Schnitzerei. Die Fliiclien sonst einfach: die Filcher mil Mustern ans-

gemauert, Tiiren, audi wohl Fenster in mannigfachen Bogen und Vorhanglinien.

In Einzelheit und Behandlung iierrscht eine ortlicli-eigenartige Behandlung. ')

An Holzdecken, audi Stuckdecken, Kaminen und alinlicheni sind die alien

Patrizieihiiuser der Stadt noch immer nicht arm, trutz starker Abwanderung.

Alil). 19H Furstensaal ira Katliaus zu Liuii'burt;

Ein Fremdliiig, wohl niederlandischer Herkunft, steht das Eckhaus Liiner-

straBe 21 (jetzt Hauptsleueramt) liier ganz wundeiiidi und allein. An der Haupt-

front hat das dreigescliossige Haus zwei Siuilenordnungen ubereinander, die untere

dorisohe mit Rustikaliiindern faBt zwei Fensterreihen, die ionisclie eine vie! hiiliere

zwischen sich; die langere Seite hat nur Pilaster. Diese Sandsteinarchitektur

ist ganz eigentiimlich l)eliandelt; die unteren Saulen stehen auf hohen, stark ver-

zierten Sockeln, der Architrav des Hauptgesimses ruht auf Konsolen zwischen

den Siiulen. Die Fenster haben ihre Architektur verloren. Trotzdem bleibt ein

eigenarlig starker Eindruck des von Peter Boige vor 1584 erbauten Hauses.

Alles Steinwerk dazu lieB er in Hamburg ..fertigen und hawen und liir anbringen".

Vielleicht kam es aber nur iiber Hamburg.-)

Noch ist der Springbrunnen auf deni Markt vor dem Rathaus, ein

Metallbecken mit kleinen liiiiirliclien Darstellunseu, hier zu nennen als ein Werk
der Friihrenaissance. Nur das untere guBeiserne Becken verdankt man moderner

Herstellung. Auf der Saule eine winzig kleine etwas drollige Diana mit Bogeii

1) Naheres in: Kimstiieiikmaler der Prov. Ilainiover. Stadt T,iinelinrff. S. 379 t}'., wo eine

Fiille schoner Abbildunsen dies erlaiitert.

-) Abb. das. Fig. 151.

Llibke-Haupt, Renaissance in Deutsclilanil II 11. Aull. 21
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und Pfeil in einer an Durer erinnernden, stark gespreizten Stellung. Die Jahres-

zahl 1530 hat nichts Unwahrscheinliches.

Von Hamburg hat der verheerende Brand des Jahres 1842 nichl viel

Allerliimliches iibrig-

gelassen, so malerisch

auch die inneren Teile

der Stadt mit ihren

an Holland erinnern-

den hochgiebligen

Hausern sind.^) Als

eines der wenigen bis

vor kurzem noch vor-

handenenBeispiele des

energisch ausgebilde-

ten Profanbaues der

Renaissance geben wir

iinter Abl). 194 ein

Giebelhaus der Gr.

ReichenstraBe, eineje-

ner Fassaden, die in

ihren Fliichen, wie in

siimtlichen Gliederun-

gen an Feustern und

Portalen, Gesimsen

und Pilasterstellungen

aus Sandsteinen be-

stand. Die niedrigen

Verhiiltnisse derStock-

werke gaben den Pi-

lasterstellungen etwas

Verkriippeltes, aber

die derben Formen, die

klare Einteilung und

Ghederung und die le-

bensvoUe Auslnldung

des Giebels mit seinen

kraftig wirkenden Ni-

schen, seinen liarocken

Schweifvoluten und

aufgesetzten Pyrami-

den machten einen

tuchtigen Eindruck.

Ein stattiicher Giebel-

bau von ahnlicher An-

lage ist der sogenannte

Kaiserhof vom Jahre

1619, jetzt im Hofe

des Kunstgewerbe-

museums, ebenfalls mit energischen antikisierenden Saulenstellungen, dazu in

Bogenzwickeln und andern Flachen mil flott behandeltem Bildwerk dekoriert.-j

1) D. Renaiss. Abt. 41 von Georg Heuser.

2) AbbiUlun^'en in der Schrift: HamhuiK, liistor. 11. baujjescliicbtl. Ilitteil. 18G9.

"'w'^wMWy- ilF IF rr^'^^l'imi

ppr jpcn &
I

Abb. Iil4 Kranzhaus zu Hamburg
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Eine andere nicht mehr vorhandene Fassade von reicher Durclibilduiiji; ist eben-

falls in AbbiUlung erhalten.') Von den elejranten steinernen Wasdibec-ken, welche
auf den Fluren anseluilicber Iliiuser nicht zu fehlen pflegten, sind nocii zwei zu
sehen.-i Endlicli muB der Turni der Kalharinenkirche wegen der Schon-
heit der Verhiiltnisse und der Anniut seiner feingeschwungenen Umrisse erwahnt
werden.

Bremen

Ganz anderes bielet uns die dritte liansestadt Hrenien. Ihre Entwiclilung
besitzt manche Verwandtsehafl mil der Liibecks. Wie dort linden wir iiier,

und zwar schon seil Karls des Grofien Zeiten, einen Bischofssitz, unler dessen
Obhut die Stadt im friilien Mittelalter sich immer kraftiger entwickelte, bis sie

im Kampf mil ihren Bischofen sich allmuhlich zur Unabhangigkeit aufschwang
und als Mitglied der Hansa machtvoll erbliihte. Aber wabrend ini Anfang der

neuen Zeit der Rat von Liibeck sich lange und hartnackig gegen die Refor-

mation wehrte, gebiibrt Bremen der Rubni, unter den niederdeutschen See-

stadlen zuerst Lulhers Lehre mit Hingeljung erfafit und durcb seinen Eifer im
Sclmialkaldiscben Bunde, durch hochherziges Standhalten nach der Schlacht von
Miihlberg zur Rettung des Protestantismus vor dem Untergange wesentlich bei-

getragen zu haben. In der architektonischen Anlage der Stadt spricht sicli, uhn-

lich wie in Liibeck, ihr doppelles Wesen aus ; aber wiihrend dort der Mittel-

punkt der geistlichen Gewalt des Mittelalters an dem einen Ende der Stadt eine

abgesonderte Lage einnimmt, steht hier der machtige Bau des Domes im Herzen
Bremens, gegeniiber dem stolzen Bau seines Ratbauses, und der Domhof samt
dem Marktplatz ergeben in ihrer Verbindung eine Platzgruppe von groBartiger

Wirkung. Langgestreckt, ahnUcii wieder wie Liibeck, zieht sich die alte Stadt

am rechten Ul'er der Weser bin; erst spater wurde das linke Ufer mit der neuen
Stadt besetzt.

Die Renaissance tritt audi hier nicht fiiih auf, aber sie treil)t in dem groB-

artigen Bau des I^athauses^l eine ihrei- iirachtvollslen BKiten (Abb. 195). Der
Bau ist seinem Kerne nacli eine Schopfung des Mittelalters, 1405 bis 1410 er-

richtet: ein miichtiges Recbteck, an den Schmalseiten durch Portal und hohe
Spitzbogenfensler dariiber belebt. An diesen einfachen gotischen Bau fflgte man
1612 die priicbtige Front nach Siiden mit Bogenhalle, bieit vorspringenden

Erker- und GiebelJjau in der Mitte und riesig bohen Fenstern des oberen Stock-

werks. Auf zwolf dorischen Saulen rubt die in der ganzen Liinge den Bau be-

gleitende Halle, deren Rippengewolbe in der Wand auf reichen Konsolen aufsitzen.

Im ersten Stock bildet sich iiber der Saulenhalle ein von durchbrochenem Stein-

geliinder abgeschlossener Allan, in der Mitte durch den vorgebauten Erker unter-

brochen, aber durch Tiiren darin wieder verbunden. Die ehemaligen \ielleicht

spitzbogigen Fenster des Obergeschosses wurden in selir hohe rechteckige ver-

wandelt und abwechselnd mit gebogenen und dreieckigen Giebeln gekront. Den
AbscbluB des Ganzen bildet ein elegant verzierter Fries mit kraftvollen Kon-
solen und dariiber einer darchbrochenen Balustrade, die mit kleinen Pyramiden
und an den Ecken mit Staluen besetzt ist. Dariiber ragt dann in dei' Mitte der
hohe Giebel des Erkers und auf beiden Seilen je ein kleinerer Dachgiebel auf.

Alle diese Zusiitze smd dem Backsteinkern des Baues in durchgebildetem
Quaderbau angefiigt.

1) Sainml. des "N'ereins t'lir IIaniburi;ische Gesfliiclite.

-) Abbildungcn ebeiida.

3) Vgl. die Moiiogr. von Miiller, Das Rathaus z\i Bremen. Dazii Oitweiiis ]). Reiiaiss. Abt. 34
von J. Mittelsdorf, Taf. 1—33.
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MuB schon das Bauwerk in seiner Erfindung als ein Meisterwerk ersten

Ranges Jjezeichnet werden, so gehurt vollends seine Durchbildung zu dem
Vollendetsten, was wir in diesem thaiakteristisch durchgebikleten lienaissanceslil

in Deutschkind besitzen. An Schonheit der Verhaltnisse, an meisterliafter Be-

handlung der archilektonischen Glieder, an Feinheit in ihrer Ausbildung iiber-

trift't es z. B. weit die ja im Verhaltnis unbedeutende Marktfront des Lubecker

Abb. 195 Rathaus zu Bremen Ostseite

(Aufnalime der Kgl. MeBbildanstalt. Berlin)

Ralhauses, erreichl an schwungvoller wie geschickter Anwendung liildneriscben

Schmuekes selbst den Friediiclisbau in Heidelberg. Alle Fliichen sind mit Skulp-

turen liedet-kt, in den Zwickeln der Arkadenbogen sind es Figuren antiker Gott-

heiten und anderer sinnbildlieber Liestalten; meisterliaft aber vor allem sind die

groBen Friese praclitvoU bewegter phantastischer Meeresgeschbpfe oberhalb der

Bogenhalle, Nachkiange jener beriibmten antiken Gestalten, deren Erfindung ge-

wissermaBen bis auf Skopas zuruckgeht. Ein stiiriniscb Ijewegtes Leben spricbt

sich liier mit Kraft und Kiiluiheit aus, als trefflicher Ausdruik fiir die Beziehungen

der Seestadl zu dem naben Meere. Dieser reiche Scbinuck gewinnt an dem
Erker und den Dacbgiebeln erhohten Glanz und verbindet sich dort mit Saulen-

stellungen, Herman und all den phantastisch malerischen Formen dieser lippigen

Zeit. Dazu kommt, daB das Figiirliche, das bier in solchem Umfang zur An-

wendung gebraclit ist, groBtenteils von sehr gesehickten Hiinden heiriihrt. so daB

die Ausfiibrung hinter der Absicbt kaum zuriickljleibt. Nacli alledem muB man
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Alili. 196 Wondeltroppe ubor tier PtMiikamnu'i- iiii l.'athaiis y.ii Bremen
lAufnahme dcr Kgl. Mclibildanstalt, liurliii)

den sonst unbekannten Meister dieses Baues, Lihirr roii Jientln'im, zu den hervor-

ragendsten Kunstlern unserer Spatrenaissance zahlen. Sind dagegen die zwischen

den Fenstern beibehaltenen, aus dem Miltelaiter herriilirenden Statuen ohne hoheren

Kunstwert, so erhOhen sie docli in ihrer strengen Erscheiniuig die feierliche Pracht

des Gebiludes.
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Im Innern besteht das ErdgeschoB aus einer Halle, deren Decke auf ein-

fachen Holzpfeilern ruht. Nur ein Portal in kriiftig reicher Schiiitzarbeit isl hier

zu erwiihnen. Auf einer deri) aus Holz hergestellteii Weiuleltreppe gelangl man
in den oberen Saal, der die ganze Ausdehnung des Gebaudes, 45 Meier Lange

bei 13 Meter Breite und etwa it Meter Hohe umfaBt. Er hat eine priichtig mil

rSenaissanceornamenten be-

malte Balkendecke, rings an

denWiinden Tiifelwerk, zum
Teil neuerdings duich Poppe
in prilchtigsler Weise ver-

vollstandigt, an der Fensler-

seite Biinke um die 17^ Meter

tiet'en Fensternischen, mil

liiibsch gescbnitztenWangen

und Seitenlebnen geziert.

An der innern Langseite

des Saales sieht man eine

Tiir zu einem angebauten

Sitzungszimmer, mit Putten

und Akanthusranken in ein-

I'acher Friihrenaissance, in-

schriftlich looU ausgefiihrt.

Daneben ein zweites, 1577

von Herzog Julius von Braun-

schweig gestiftet, aus Mar-

mor und Alabaster mit Ju-

slitia im Giebel. Die grOBte

Pracht entfaltet sich aber an

der holzernen Wendeltreppe,

die zu dem im Erkerliau an-

gebrachten oberen Sitzungs-

zimmer ftihrt, mit 1016 be-

zeiehnet (^Abb. 196). Die

Spindel der Treppe tragi eine

hochmalerische, geschnitzfe

Minerva. Das AuBere des

Einbaus selbst ist ebenso mit

der prachtvollsten Schnitze-

rei jjedeckt. Hier ist gerade-

zu alles in Ornamente und
in Figurenaufgelost, nament-

lich das Portal auBen und
innen von der erdenklichsten tjppigkeit, davor aul' einer Saule die Figur eines

Herkules. Es ist die rauschendste Musik des Schweifstils in einem fast betau-

benden Fortissimo. Auch das untere Sitzungszimmer, die Giildenkammer, zeigt

eine prachtvoll geschnitzte Tiir (Abb. 197). Neben den Holzskulpturen ini Rathaus
zu Luneliurg sind diese Arbeiten die glanzvollsten Schopfungen der deulschen

Schnitzkunst der Renaissancezeit. —
Von den iibrigen (iebauden der Renaissance ist zunachst der Schtitting

zu nennen, 1537—38 von Johanti deiii. Buschneer aus Antvverpen erbaut. Ein ganz

mit Quadern verkleideter Bau, der eine Giebel einfach abgetreppt, mit iibereck

gestellten goliscben Fialen, der andere in guter Renaissance durcligeluhrt, mit

Abb. I!t7 (iiildcnkainmoi'portnl im Ratliaus zu Broiiini
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Pilaslern iind Biigeii, darin Medallions mit Kopleii in Iloclirelief; als Kriinunj,'

Voluten, von denen die eine in Loweni<lauen endel, aul' dem Giebel eine Statue.

Diese Teile wird man aber schon uni 1560 setzen miissen. Die Fassade dagegcii

mit ihren beiden riesig hohen Fensterreihen, dreileilig in der llohe und zweiteiiig

in der Breite mit gedriickten, spillgotiscben Scliweifl)iigen gehorte der ersten

Hiilfte des l(i. .lahrhunderts an. Eine 15alustrade in eleganter ileiiaissanceform

von 15il4 bildet den Abschlul3: dariiber in der Mitte ein Daclierl<er mit der

Reliefdarstelking eines SchifTes. Das Gebaude hat starke moderne Umgestaltungen

erfahren, die die letzten Si)uren der einfachen halb spatgotischen Uriginalarcbi-

tektur fast ganz durch kiinstliclie Itenaissance ersetzen.

Ein stattlicher Hau von 15S7 ist die Stadtwage, ein hoher Backstein-

giebel, mit gekuppelten Rustikapilastern, Voluten und Pyramiden in Sandstein

gegliedert. Auch die beiden Portale in kriiftiger Rustika, die Quadern mil

Sternornamenten sind von Sandstein. Die gekuppelten Fenster haben eine hiibsche

Muscbelbekronung unter Entlastungsbogen. Das Ganze ist eint'acli und tiicbtig,

zugleich hiibsch bemalt

und vergoldet. Der Mei-

ster war bier ebenfalls

Liider ru)i }ie>itJiciiii (Abb.

198). Etwas reicher wie-

derholt sich derselbe Stil

an dem K o r n h a u s von

1691, von demselben Ar-

chitekten. Auch hier ist

Backstein und Haustein

verbunden; die Fenster

zeigen dieselbe Behand-

lung, die Quadern sind

samtlicb reich gemustert,

der enorm hobe Giebel

mit Schnecken und Pyra-

miden geschniiickt.

Denselben Stil fin-

det man an einem Hause

der Langen StraBe Nr. 14

;

der Giebel ebenfalls ba-

rock geschweift. Leider

sind diese Hiiuser meist

mit (Jlfarbe iiberstrichen,

wodurch die farbige Wir-

kung, die der Gegensat/.

des Backsteins zu dem
Sandstein bietet, aufge-

holien wird. So zeigt es

z. B. auch das Haus am
Markt Nr. 9, besonders

zierlich in den Verbalt-

nissen, die (Juadern mit

den beliebten Kerborna-

menten, die kriJnenden

Pyramiden auf grotesken

Masken. Ganz intakt Abb. ISIS Stadtwaec zu Bremen
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dagegen ist ebendort Nr. IG, wo trotz der spaten Jahreszahl 1651 dieselben

Elemente in Komposition und Ausscbmiickung festgehalten sind. Dazu kommt
ein Erker, der freilich spater in Rokoko umgestaltet worden ist. Die obersle Be-

kronung des Giebels bildet eine schOne Bhime von Schmiedeeisen. Ahnlicbe

liiidet man noch mebifach in gleiclier Weise verwendet. Eine stattlicbe Back-

steinfassade. nur mit Sandsteinumrahmung der Fenster und mil einem ebenfalls

in Ijuadern vorgebauten Erker. der jedoch bloB das ErdgeschoB und den ersten

Stock begleitet, sieht man in dor Langen StraBe Nr. 127. Von derselben ein-

i'achen Art sind eljendort Nr. 124 und 126. Ein miicbtiges Giebelhaus von Back-

stein, aber mit Quadergbederangen, die durcbweg reicbe plastisclie Dekoration

zeigen, in derselben StraBe Nr. 112. Dasselbe gemiscbte System, wenn auch

nicbt mit dem vollen plastiscben Reicblum, ebendort an Nr. IG. Vereinzelt

kommen aucb Fassaden vor, welche, ahnlich den Danziger Hausern, ganz aus

rtuadern errichtet sind. So das scbmale bobe Giebelbaus der Langen StraBe Nr. 12

mit zwei symmetriscb angebracbten Erkern, alles in iippigen Barockt'ormen un-

gemein energiscli mit Saulen, Hermen und Muscbelwerk und stark gescbweiften

Voluten gescbmiickt, das sogenannte Essighaus. Es tragi die Jabreszabl 1618

und enthalt auch im Innern noch die alte Anordnung der riesigen zweigeschossigen

Diele, der Vorderzimmer und des Fliigels, wie wir sie schon in Liibeck fanden.

Ziehen wir eine Parallele der drei groBen norddeutscben Seestiidte, deren

Privatjjau der Spiitrenaissance angebort, so zeigt Danzig die reichste Bltite und
die voUstandigste Aufnahrae des durcb die . Renaissance eindringenden Haustein-

baues. Liibeck dagegen beharrt bei seinen uberbeferten Ziegelfassaden und be-

gniigt sich damit, ihnen durcb pracbtvolle Portale in Sandstein einen zeitgemilBen

Scbmuck zu geben. Bremen eiidlicli nimmt eine mittlere Stellung ein, indem es

drei verscbiedene Systeme in Anwendung Ijringt: die Backsteinfassade mit spar-

samer Benutzung von Haustein an den Gesimsen und Einfassungen der Fenster;

Baiksteinflacben mit voUstiindiger und zwar sebr reicber Ausbildung samtlicher

Glieder und der Ornamentik in Ijuaderbau; endlich an einzelnen Beispielen reiner

Haustein. AuBerdem ist Bremen die einzige von diesen Stadten. die an den

Privatbauten ofters den Erker anwendet. Er kam ibr wahrscbeinlicb ebendaber,

wo sie auch den Sandstein zu ibren Bauten holte: aus der mittleren Weseigegend.

DaB man an den stadtischen Bauten vorwiegend die Quaderkonstruklion

wahlte, haben wir schon geseben. Das glanzendste Beispiel dieser Art ist das

ebemalige Krameramtbaus, .jetzt Gewerbebaus bei der Ansgarikircbe.i)

(Abb. 190.1 Ein groBartiger Praclitbau, 1G19—20 durch Johaiiii Xarkc erbaut;

zwei kolossale Giebel, durch eine Balustrade verljunden, l^auen sich an der breiten

Fassade auf. In der Mitte des hoben, mit gewaltigen dreiteiligen Fenstern fast

voUig durchbrocbenen Erdgescbosses ein Portal mit korintbiscben Saulen, reich

mit Figuren geschmuckt, alles bemalt und vergoldet, ein Urbild maleriscber Kraft,

mit konsolendurchscbossenem Bogen und prachtvollem Figurenaufsatz (Bd. I,

Abb. 119). Das obere GescboB liat fast ebenso bobe Fenster von iibnlicber An-

ordnung, wie sie iiberall in unseren nordiscben Sladten aus den Niederlanden

eingefubrt wurden. Zwei breite Friese, ganz mit Masken, Voluten und figiirbchem

Bildwerk bedeckt, ebenfalls bemalt und vergoldet, schlieBen die beiden Stock-

werke ai). Die Giebel endlicli erscbopfen mit ibren Nischen, Statuen, Schnecken,

Obebsken alle Formen dieses pracbtigen Stils. Die den einzelnen Gescbossen

aufgesetzten schlanken Pyramiden sind siimtlicb mit vergoldeten schmiedeeisernen

Blumen gekront. Die pbantastiscbe Pracht soldier Silbouetten iiberbietel selbst

die reichsten Giebelbildungen der gotischen Epoche, wurzelt aber trotz der Ver-

schiedenheit der Formen in demselben astbeliscben Bediirfnis. Auch der Giebel

^) Photogr. Aufji. ill Fritscli, IJenkm. doiit.sclier Kenaiss. (Berlin 1882) Lief. 1.
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tier Seitenfassade ist iihnlich behandelt. Der groCartige Bau hat im AuBern eine

sorgfaltige neuere Herstellung erfaliren: das Innere ist leider grausam entstellt,

insbesondere durch gotische Eiiil)auten in BacUsteind': audi ein kleineres Portal

der Vorderfront \vurde dabei eiitfernt.

In Ostfriesland ist es namentliL-Ji Km den, das fur uns von Bedeutung ist.

Die sauljere Stadt mil ihren geraden Stral^LMi, den Backsteinhiiusern, den zahl-

reichen Kaniilen. Bridi-

ken und Schleusen

macht Oder maclite

bis vor kurzem vol] it;-

den Eindruck einer

hollandischen Stadt.

Leider schreitet auch

hier die Modernisie-

rung, das Zuwerfen

der Grachten und idni-

liche Verllachung un-

aufhaltsam fort. Durch

ihre gunstige Lage
schon friih reich und
bliUiend, errichtete sie

1574-76 ihrstattliches

Rathaus, das durch-

aus der Ausdruck der

friiheren nahen Be-

ziehungenEmdensund
des ganzen Ostfries-

lands zu den nahen
Niederlanden bildet.

War doch zwischen

Ost- und Westfriesland

kaum ein Unterschied.

Der Baumeister kani

denn auch aus Ant-

werpen, Lauroix ran

Stei'Hirinkel. An der

HauptfrontiAbb.200).

ganz in Haustein aus-

gefuhrt, hat der Bau
im ErdgeschoB undim
oberen Stockwerk jene
dichte Reihe holier, durch steinerne Stabe geteilter Fenster, die wir aus tlen

Niederlanden kennen. Dazwischen ein HaliigeschoB, dariiber eine auf Konsolen

den ganzen Bau umzieliende Galerie, wie wir sie genau so am Stadthaus zu Ant-

werpen finden. Mitten durch den Bau fiihrt die HauptstraBe, die deshalb sich

mit eineni mitchtigen, etwas vortretenden Bogenportal als Durchgang charak-

terisiert; dieser wird wirksam durch einen mit deni HauptgeschoB in Verbinduiig

stehenden Balkon abgeschlossen. Ein reich mit Wappen und Figuren geschmuckter

Prunkgiebel betont auch nach oben diese Hauptachse der Fassade, die iibrigens

nicht genau in der Mitte, sondern etwas mehr nach links zu liegt; dariiber ragt

aus dem rings abgewalmten hohen Dach ein in Holz konstruierlor viereckiaer

Turm auf, nach oben mit achteckigeni Aufsatz und dariiber wieJer mit eineni

Abb. 19it Gp\verboh:ius zu Bremen
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Glockenstuhl unci schlanker Laterne bekront. Von den Galerien des Turmes

genieBt man einen prachtigen Blick iiber die weitgestreckten Marschlande und

die Meeresbucht des Dollart. Der ganze ansehnliche Ban ist an der Faissade

in Rustikaquadern, an der Ruckseite in Backstein autgefiihrt; nur die obere

Galerie, sowie der Uhr- und Glockenturm sind aus Holz. Die feinen Orna-

mente und Skulpturen am mittleren Dachgiebel zeugen von geschickten Hiinden.

Auch bier spielen die scbmiedeeisernen Blumen als Kronungen, wie die Eisen-

anker, eine Rolle.

Abli. 200 Katluiiis zu Eimlen

Der Eingang zura oberen GescboB begt in dem kleinen zierHcben Portal

an der recbten Seite; er hat eine kraftig gescbnitzte Tiir mit einem Liiwenkopf

als Halter des Tiirklopfers. Die Treppe zeigt Netz- oder Zellengewolbe obne

Rippen, aber geteilt durch Querbogen, die auf reizvoUen, zapfenartigen Renais-

sancekonsolen ruben. Diese, sowie Gurte und Geliinder scbimmern von Gold und

Farben. In den Eeken des Trejipenhauses ist zweinial auf einer elegant durcb-

gebildeten Konsole ein Schrilnkchen mit Glastur als Licbtstiinder angebracht.

Der obere Vorsaal, der „Rummel', bat noch einige alte Gemalde mit kraftig ge-

scbnitzten Rahmen und einen zierlichen Messingieucbter als Ausschmiickung, die

alte biibscbe Sitzbank an der vortrefflicben arcbiteklonisehen Verkleidung der

Treppen in Eichenbolz; unten ioniscbe Halbsilulen, daruber kleiner durcbbrocbener



Kimleii Ratliaus Kirchen 331

Aufsatz mit Hermen und Docken. Nach oben fiihrt eino offene Ilolztreppe mil

Dockengalerie auf Holz;siiule. Die Balken der rolien Brelterdecke ruhen auf

gut dekorierteii Steinkonsolen. In dem anstoBendeii Vorzimnier sielit man einen

fein geschnitzten Sclirank aus jener Zeit. Der Sitzungssaal ist iiiodernisiert, das

Innere des Hauptgeschosses nicht niehr von Bedeutung. Selienswert sind aber

des Rates ausgezeichnete silberne ReiiaissancegefiiBe: eine F'ruchtschale, Wasch-
schiissel und Kanne, drei pracbtvolle Pokale und ein als Scbiff gestalteter Becher,

zuni Gliicke noch an alter Stelle geblieben. Eine zuerst steinerne, dann hijlzerne

Wendellreppe fiibrt von der Durcbfahrt aus bis in das DacbgeschoB, dessen

ganzer Ilaiun durcb die groBe stildtische Sammlung alter, zum Teil kiinstlerisch

wertvoller Waffen, vielmebr die alte Riistkammer der Stadt, ausgefiillt wird. Die

Wirkung dieses Dacbraumes ist wabrhat't imposant. Seine Fenster enthalten dazu

die Resle der scbonslen Glasmalereien Norddeutschlands, wobl niederliindiscber

Herkunft, vielleicbt frliber im Ilauptgeschosse. — Vor der Waffenkanimer liiuft

nun die schtine otfene Galerie ber, die wir bereits besprocben baben.

Der Meister, der das pracbtvolle Zimmerwerk des Ratbauses und seinen

prachtigen Turm auf dem Dacbe erfand und austubrte, war Martin Arians (Abrens)

von Dell't.M

Den Eindruck des Ratbauses erbobte die Briicke, die in der Axe des

Ratbauses iiber ilen seitdem zugewort'enen liatbausdelf't fiibrte, mit fiinf Bogen
in Backstein erricbtet, aber mit reiehem Sandsteinscbnmck von Wappen. Frucbt-

scbniiren und Masken. Mit ibrem Verschwinden ist dem ersten Eindruck ein ge-

wichtiges Moment genommen. Die Neue Kirch e ist ein ganz hoUandiscber

Bau, 1648 vollendet, ebenfalls aus Backstein, die Gliederungen in Sandstein,

namentlich die boben Rundbogenfensler, welcbe gotisierendes MaBwerk zeigen.

Der Bau ist in Halbrundform mit kurzen Armen angelegt, mit lioben einfacben

Giebeln, alles etwas trocken.

Ein merkwiirdiges Renaissancewerk besitzt die ecbt holliindische GroBe
Kirche St. Cosmas und Damianus.-) Es ist das Denkmal des 1540 gestorbenen

Grafen Enno II. von Ostfriesland, 1548 — jedenfalls von niederlandiscben Kunstlern

— ausget'tibrt. Die Marmorfigur des Verstorbenen, auf dem Sarkopbag liegend,

ist durcb starkes Restaurieren ganz verdorben; aber iiberaus originell zeigt sicb

die Einfassung der Kapelle. Elegante dorische Saulen wecbseln mit phantastischen

Hermen, die Lowenkopfe baben, und deren FuBe wie aus Futteralen bervorragen:

Formen, die in der franzosiscben und niederlandiscben Renaissance ofter vor-

kommen. Dazwischen sind kleinere Teilungen durcb Hermen und Karyatiden,

abwecbselnd mit den elegantesten ioniscben Siiulcben bergestellt. Die Postamente

der groBen Saulen und Hermen sind mit Trauergestalten geschmiickt. Endlicb

sieht man oben in den funf Bogenfeldern und den Friesen die ganze Bestattung,

die Ziige der Trauernden mit der Babre, den Leicbenwagen und das Gefolge der

Leidtragenden in trefflicb ausgefiibrten Reliefs. Es ist als ob man eines jener

prunkvoUen fiirstlichen Begrabnisse der Zeit lebendig werden sabe. In der Mitte

baut sich sodann auf Pilastern ein Baldacbin mit Tempelgiebeln auf. Nach innen

sind statt der Karj'atiden nur ionische Siiulenreiben in eleganter Kannelierung

dem Bau vorgesetzt. Der obere Baldacbin sliitzt sicb bier auf zwei wacbthaltende

Krieger. Das Ganze triigt durcbaus das Gepritge hoUandiscber Kunst mit ein-

zelnen franzosiscben Ankliingen.

1) tjber die beideii Meister Genaueres bei Rittcr. ZurGescli. d. Eiiuleiier Rathaus-Banos.

(Im Jahrb. d. Ges. f. b. K. u. vateild. Altertiimer, Emden XV]I.)

-) AuCerdem eine Messingplatte des Priesters Hermann Wessel aus Rostock (•{- 1.500). ein

edles spiltgotisehes Werk, mit feinen gravierten Darstellungen. in dor Mitte die groiSe Gestalt

Christi, rings von kleiuen Heiligenfiguren umgeben.
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Alili. 'Jill Hulls ;iln Altcn Markt zu Kmil.'ii

Zahlreiche Backsteinhau-

ser mit Hausteindetails in hol-

landischem Gliarakter, meh-
rere hochst interessante Gie-

belhauser am Alien Markt sind

erwahnenswert, insljesondere

zwei auf der Westseite (eiiies

gibt Abb. 201), dreistockig und
dreifenstrig, mit Halbsaulen

zwischen den Fenstern in alien

Gescliossen, reich verzierten,

verkropften Gebiilken und
zweigescbossigen Giebeln, de-

ren UmriB zwar einfach der

Dachschrage folgt, an dessen

FuBe aber — und bei dem rei;

cheren auch an dessen Spitze—
vierseitige Tempelcben oder

Baldachine die Giebelwand
durcbdringen. Auch die Ge-

simse schieBen durch, auf den

Schragen ruhen durchbrocbene

(•rnamente und Delphine. Die

Giebel selber haben feine Pi-

laster zwischen den Kreuzen

der Fenster. In den Zwickeln

Medallions und Kopfe. Ahn-

liche Saulenfassaden, doch

ohne solcbe Giebel, gegen-

iiber (Abb. 202).

Die ganze Erscheinung

dieser Hiiuser hat in ihrer

Durcbbildung etwas ausge-

pragt Franzosiscbes und tragt

den Slil Henri II.

Etwas weniger ausgiebig

ist Oldenburg; doch bieten

die iilteren Telle des groB-

berzoglicben Sch losses, am
nordijstlichen Sockel mit 1(j07

bezeicbnet, einen wenn auch

nicht bedeutenden Rest dieser

Zeit, der sicb indes immerbin

charaktervoU von den spate-

ren kasernenartigen Zubauten

untersibeidet (Abb. 203). Es

sind zwei Stockwerke, denen

in der Mitte ein drittes Ge-

scboti aufgesetzt ist. Die brei-

ten dreiteiligen Fenster, mit

gebrochenen Giebeln geschlos-

sen, haben eineEinfassungvon
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Hermen und baiockgeschweiften Rahnien. Die Ecken iles Gebiiudes zeigen reicli

ornamentierte Quadern, den oberen Abschlul) bildet sine Balustrade, dariiber ein

spiiteres Mansardendach, endlich ein Turm mit kuppelartiger Spitze. Das (!anze

nicht rein und nicbt ausgezeicbnet, aber docb wirksam (bis auf die si)ate niich-

terne groBe IMIasterstellung in der Mitte). Die iilleren Teile haben elwas indi-

viduell Lebensvolles, daher der friscbe anziehende Eindruck. Der Bau wurde ')

durcb Graf Anton Giinlher, der 1(303 im Alter von 23 Jahren zur Regierung kam,

neu aufgefiihrt, als er 1606 von einer Raise nach dem kaiserlicben Hof zu Prag,

von dort durcli Osterreicb und Oberitalien zuriickkehrte und das alte SchloB zu

schlecht fand. Architekten waren ein Italiener Antlrea Sjie^a dc Ron/a, der aber

wahrend des Baues

davonlief, und ein

herzoglich meck-

lenburgischer Bau-

meister Gi'orgEein-

hardt. VoUendet

wurde derBau 1616

und erhielt wegen
der „vielen beque-

men mit kiinst-

lichen Gemiilden

verzierten Genia-

cher- den Beifall

der Zeitgenosseii.

Im Archiv zu Olden-

burg befindet sich

eine Erkliirung der

..sinnreichen Em-
bleme und allego-

rischen Figuren im

groBenSaale-'. Von
denTugendenlieiBt

es z. B.: „die Jung-

fer auf der rechten

Seite gieBt aus einer

GieBkanne in ein

Becken: also soil

auch ein Ftirst, dem
Gott der Herr die

Mittel gegeben,

Geld und Gut llicht Abii. JUl: llausii- am Alton Marki zu Emileii

schonen, sondern

freiwillig dahingeben .... Die geharnisehte Jungfer mit dem bloBen Scbwerdt

und einer brennenden Laterne, hinter sich eine Gans und auf dem Kopfe einen

Kranich, zeigt an, wenn gleich Hannibal ante portas und itzt auf dem Capitolio

in Ihro hochgratl. Gnaden Saal ;\Iahlzeit balten wollte, so sollen docb I. Gn. stels

munter und in Bereitschaft gefunden werden." Von diesem Saale ist keine Spur

mehr vorbanden, und selbst in den (irundrissen bei Thura'i HiBt er sich nicht

mehr nachweisen.

1) Das GescMchtl. in Wiiikelmaiins (Udenb. Cliruiiik. liau- unci Kimstilenkni. il. firolili.

Oldenbnrg, 4.

-) Danske Vitruvius II, Taf 158 — UiO.
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Derselben Zeit gehuite das leider ganz uberfliissigerweise abgebrochene

Rathaus an, das die .lahreszahl 1635 trug; eiii bescheidener Ban, der jedoch

in den drei hohen Schweifgiebehi nacli dam Marktplatze zu und den Seilengiebeln

sowie dem etwas kleinlich behandelten Portal, das mil Figuren und einem ver-

goldeten und bemalten Wappen verziert war, sicli anziehend und wirksam dar-

stellte. Prilclitig waren die pbantastischen Wasserspeier mil ihren Drachenleibern.

Alih. '2ii:i (irul'ilierzogliclios SchloB zu"01<ieiiburg i. Or.

Da.s Hauptwerk im Lande ist eins der merkwurdigsten Denkmiiler, welche

die deutsclie Renaissance hervorgeljracht hat, das Grabnial des 1511 gestorbenen

Edo Wieniken (VVinimeken), von seiner Tochter, Gralin Maria, 1561 bis 1564 im

Ghor der Kirche zu Jever errichtet (Abb. 204 und 205). Es war der letzte

HiiupUing der drei friesischen Landschaften, die den ersten gleichnamigen Harm
dieses Geschlechts um die Mitte des 14. Jahrhunderts frei zu ihrem Herrscher ge-

wiihlt batten. Das Denkmal, langa Zait verwahrlost, sodann 1825 mil Sorgfalt

durch 0. Lasius wiederhergestellt, bestaht in seinem Kern aus einem mil feinen Ara-

besken geschmiickten marmornen Sarkophag, auf dem der Verslorbene in voUer



Alil). 204 Edo-Wiiiimrkon-Denknial zn .lever

Abb. 205 GraiiilriB de.s Edo-Wimmeken-Denkraals /.« Jcver
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Abb. 'Jue Piirlal iIps Hathau.scs zu Jevei'

Riistung mit gefalteten Handen lie^end dargestellt ist, eine etwas schwachere-

Naclihildung: des Denkmals Konig Friedrichs ini Schleswiger Dom mit einigen

Varianten, die nicht gerade Verbessenmgen sind. Zu Hiiupten und zu FiiBen

stehen weibliche Figuren mit Schildern, deren eines das Jeversche Wiqipen, das

andere die Insclirift triigt. Das Ganze erliebt sich auf einem sarkophagartigen



Jevcr lii'iikiiial mi

hohen Unterbau von Mar-

mor, dessen schwarzmar-

morne Deckplatte von

sechs Slatuen christlicher

Tugenden gestiitzt \vird,

vier davon neuerdings er-

ganzt. Sechs weinende

Kindergestalten mit um-
gekehrten Fackein sind

zwischen ihnen etwas wel-

ter riickwiirts autgestellt.

Den unteren Sarkophag

schmiickt ein Alabaster-

fries mlt Darstellungen

aus deni Leben Christ!,

welter unterhalb eln zwel-

ter Fries mlt Szenen aus

dem Allen Testamente.

Endlich slnd auf den un-

teren Marmorstufen sechs

liegende klelne Lowen
angebracht. Dies pracht-

voUe Denkmal wlrd nun
von einem In Elchenholz

mlt elngelassenen Kalk-

stelnrellefs luftig aufge-

fiihrten achtecklgen Kup-

pelbau elngeschlossen,

der im Chore der Klrche

sine selbstandige Grab-

kapelle bildet. Das un-

tere GeschoB umgeben
acht tlefe Bogen In Form
von kassettierten Tonnen-

gewolben; sle ruhen au-

fien auf kurzen gegiirte-

ten korinthlschen Saulen,

Innen auf Pfellern mlt

angelehnten Atlanten.

Durchbrochene Balustra-

den, die auBeren von zler-

llchen Docken, die inne-

ren von Karyatlden gebll-

del, schlielien den I^aum

ab. Durch die welten

Bogen 1st der Bllck auf

das Denkmal von alien

Selten frel gegeben. IJber den Inneren Pfellern steigen acht weitere Stutzen als

oberes GeschoB auf, das wleder mit acht weiten Bogen sich iiffnet und als Decke

eln prachtvoUes Sterngewollje hat, mit Laubwerk in Schnitzarbelt geschmlickt.

Wie ein luftlger Baldachin, an den Ecken von Atlanten und Karyatlden eingefaBt

und mit reichem Konsolengesims abgeschlossen, krijnt es den ganzen Bau. An
Liibke-Haupt, Renaissance in Deutschland II 3. Aufl. 2-
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Abb. 208 Mitlellc'lil des Altarcs iler Kirchc zu HohenkiiTlien

den vier Hauptseiten triigl es Giebelaufsatze mit RoUwerkeinfassung, am vorderen

das Bild des Gekreuzigten, daruber Goltvater und die Taube des bl. Geistes, an

den drei andern Moses, Petrus und Pauhis. 1st dies alles aus cbristbcber An-
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Abb. 2uy Altar uiid Taufstoin dur Kirclic zu Yard

schauung gescliopft, so sind dagegen die Eckfiguren am Baldachin als Merkiirius,

Venus, Jupiter, Minerva, Saturnus, Fortitude, Mars und Luna bezeichnet. Nichl

minder wunderlich werden die Eckfiguren des unteren Geschosses — ebenfalls

abwechselnd mannliche und weibliche — als Rhetorika, David, Dialektika, Salomon,

Musika, Josias (?), Memoria und Saul bezeichnet. Samtliche Figuren und Stiulen
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sind in welBer Farbe gehalten. Die Architrave iiber diesen Figuren zeigeii Friese

mil Reliefs von hijchst merkwiirdigem Inhalt. Sie beginnen wie an dem (irabmal

zu Emden mit der Darstellung des Leichenzuges, wobei unter dem Sarge der

treue Hund als Leidtragender mitgeht; dann kommen phantastische Ziige von Krie-

gern, Faunen und Satyrn, Kiimpfe von liittern, endlich allerlei Phantastisches, Un-

geheuer, Frat-

zen und der-

gleichen.AuBer-

dem sind samt-

liche Deckenfel-
der der Wiilbun-

gen in ihren

Kassetten mit

Sclmitzwerken

geschmiickt, die

einen uner-

scliopflichen

Reichtum von

Erfindung zei-

gen (Abb. 204,

205). Dasganze
Werkisteinsder

prachtvollsten

und originell-

sten seiner Zeit.

Der Meister des

Gralimals war
UfinricliHagart,

ein Schiller des

Kornelius Floris

zu Antwerpen

;

am Baldachin

steht noch die

-J
Bezeichnung

1 P. H. Der Stil

dieses Unibaus

steht dem des

Enno-Denkmals

zu Emden ganz

nahe.

Von gleichem

Stil und Reich-

tum ist die ge-

schnitzte Holzdecke, die den Saal des Sch losses zu Jever schmuckt: ein

weiterer Beweis, wie sehr auch an diesen fernen Gestaden die Prachtliebe jener

Zeit nach kunstlerischem Ausdruck verlangte. Es sind quadratische Kassetten,

die wie die trennenden Balken vOllig mit niederlandischem Flachornament liber-

zogen sind und reiche Hangezapfen haben. Der Meister ist der 1'. H. des Edo

Wiemken-Grabmals.

Die Stadt Jever besitzt auch ein hubsches Rathaus (Abb. 206) mit zwei

Erkern zu den Seiten des reichen Bogenportals, von 1608; im Ratsaal eine

derbe Tafelung.

Abb. -V) Kanzel tlt'r Kiri'he /-U HutR'nkiirlirii



Liulwig Munstennanii 341

Iin iibri^'en bildet das Oldenburger Land mit seinen Weideflachen und seiner

vorwiegend liindlichen Beviilkerung ein Gegenstiick zu Schleswig-Holstein, nur

daB es der zahlreichen SchloBbauten Jenes Landes nocb entbehrte. AuBer Jever,

Oldenburg und Delmenborst koninien kaum solche geschichtlicli in Be-

tracht. Was an Renaissancekunst geschalVen wurdc, bergen vorwiegend die

Kirchen, und zwar sind es meist nur noch Kanzeln und Altare, die von ihr reden;

ahnlich wie dort, doch meist geringer an Aufwand und Kunst.

Doch tritt bier wenigstens wieder einmal ein einzelner Kiinstler von wirk-

licher, ja groBer Bedeutung hervor: Litdiciij MunstcfiiKoin van Haniborch, wie er

sicb nennt. Dieser bat zwischen 1614 und 1638 eine groBere Zabl vor allem

von prachtvoUen Altaren, besonders in der Gegend des Jeverlandes, gescbaffen, die

in wabrhaft blendender Pracbt von erstaunlicber Tecbnik und kiibnster Eifindung

zeugen. Vor allem seien die beiden in Ilobenkirchen (Abb. 207, 20!Si und

Rodenkircben genannt, sowie der zu Varel (Abb. 209 1. Die ersteren baben

beide als Hauptstiick ein durcbbrocbenes, perspektiviscb sicb vertiefendes Abend-

mahl in Relief in der Mitte, von Saulen flankiert, links und rechts als Fliigel die

Bilder von Lutber und Melancbthon gemalt oder als Relief, prachtvolle Unter-

bauten und Aufsiitze, der letztere zeigt sogar vier Siiulengescbosse iibereinander.

Das Einzelne ist von einer Kraft, eineni Uberschwang und einer FiiUe, die sicb

an Wendel Dietterleins Art anlelmt und den Gedanken nabe legt, daB der Ham-
burger Bildhauer vorber mit zu der Klinstlerkolonie des Fiirsten Ernst in Buckeburg

gehort baben mocbte. Die Kanzeln zu Hobenkirchen von 1628 (Abb. 210i,

zu Scbwei, zu Rodenkircben bis zu der in Ho lie von 1638, der Taufstein

zu Abbebausen, ein Epitapb zu Eckwarden und vieles andere zeugen eben-

falls von seiner grofien und blendenden Kunst.')

Funfzehntes Kapitel

Obersachsen

In den obersachsischen Landen tritt uns die Renaissance friihzeitig mit be-

deutenden Scbopfungen entgegen. Und zwar ist es bier fast ausscblieBlicb das

Fiirstentum, das sie einfubrt und fordert, wiibrend, was die grofieren Stiidte wie

Leipzig, Dresden, Altenburg, Halle, Erfurt an burgerlicben Bauten aufzuweisen

halien, daneben von geringerem Belang ist. Das siichsische Kurhaus, an der

Spitze der reformatoriscben Bewegung stebend, war aucb ftir die Entfaltung des

gesamten Kulturle])ens, namentlicb der Bau- und Bildbauerkunst, von eingreifender

Bedeutung. Was die Hbfe von Stuttgart und Heidelberg fiir Siiddeutschland waren,

das wurde in noch boherem MaBe der sacbsiscbe Hof fiir Norddeutschland. Zwar

waren bis in die Mitte des Jabrhunderts die Kurfiirsten in erster Linie durcb die

Reformation in Anspruch genommen, aber ein reger Eifer fiir Erneuerung des

religiosen Lejjens und Pflege der Wissenscbaft ging bei diesem Furstenbause mit

einem hoberen Kunstsinn Hand in Hand. Wie die silcbsischen Fiirsten seit Friedrich

dem Weisen die namhaftesten Meister Deutschlands mit Auftragen betrauten,

wie ein Diirer, Cranacb, Peter Viscber und sein Sobn Hermann u. a. fiir sie be-

schiiftigt waren, ist bekannt. Die Denkmaler der SchloBkircbe in Wittenberg, Diirers

Marter der Zehntausend, zablreicbe Genuilde Cranacbs geben davon Zeugnis.

Weniger hat man bisber die Bauten der siicbsischen Kurfiirsten ins Auge gefafit.

Ich kann hier nur das Wichtigste berubren. Ein so gewaltiges FiirstenscbloB, wie

die Albrechtsburg in MeiBen, von dem Stifter der Albertinischen Linie 1471—83

1) Bau-undKunstdenkmaledesHerzogtumsOldenburg, V, Abb.96— 105, 210, 271,272 usw.
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durch Meister Arnold Westreling (d. h. von Westfalen) noeh ganz in gotischen

Formen, aber in machtigster Raumentwieklung erljaut, hat das Mittelalter sonst in

Deutschland nirgends (die Marienburg ist ja nur eine riesige Kaserne und P'estung)

hervorgebracht. In der Zeit der Friihrenaissance stellt Johann Friedrich der GroB-

miitige das SchloB zu Torgau seit 1532 als ein ebenburtiges Werk von nicht

minder groBartiger Anlage bin. Moritz, der die Kurwiirde von der Wittenljerger

Linie iiljernommen, Ijewirkt dann seit 1547 den ehenials [jracbtvollen Neubau des

Schlosses zu Dresden, nachdem schon llerzog Georg der Bartige 1530 das elegante

Zierstuck des Georgenbaus errichtet hatte. Aber schon vorher war die Renaissance

hier eingefiihrt worden, und zwar durch einen Augsburger Meister Adolpli Datiher,

der 151!) den Hauptaltar der Stadtkirche zu Ann ah erg aus Solnhofer Kalk-

stein und rotem Salzburger Marmor arljeitete.M (Abb. 234, 235.) Es ist das

Meisterwerk des Augslnirger Kiinstlers, an dem sicli vielleicht schon P. Fleftners

Mitarbeit merklich macht. Aus derselben Fruhzeit (1522) datiert ebendort die

Tur der Sakristei, wahrscheinlich das Werk eines einheimischen Meisters, in einem

Gemisch von gotischen und Itenaissancefornien ausgefiihrt.") Die herrlichen, bereits

echten Renaissancegeist atmenden Reliefs der Emporenbrustungen, insliesondere

die Folge der menschlichen Leljensalter, mit zarten Renaissancekandelaberchen

eingefaBt, ebenso die wundervoUe schone Tiir und der Taufstein seien hier, die

glanzenden Vorboten der neuen Zeit, nicht vergessen. Es ist erstaunlich, wie

wenig diese wundervollen Werke der Bildhauerei, die sich ihrem Wesen nach so

vollig aus der Stilenge losen, in Deutschland bekannt sind. Den neuen Stil zeigt

auch der liest des kleinen Portals an der Burg Stolpen vom Jahre 1520.'') —
Die hochste Steigerung gewinnt aber auch hier das kiinstlerische Leben, nachdem
die Kilmpfe um die Religionsfreiheit zum AbschluB gebracht sind und Moritzens

Nachfolger, der kraftvolle, kluge, bei allem lutherischen Starrsinn kunstlieliende

und kulturfrirdernde Kurfurst August, in langer friedliclier liegierung (1553—8G)

iiber deni Lande wallet. Unter ilim wird das ScliloB zu Dresden vollendet und

prachtvoll ausgestattet.

Die sachsischen Baumeister pllegten seit 1530 die neue llichtung und er-

langten bald weithin in Norddeutschland einen solchen Ruf, daB sie von Fiirsten

und Stadten in schwierigen Fallen um Rat gefragt wurden. So in Gorlilz beim

Bau des Itathauses, wo man im Jalir 1519 den herzoglich sachsischen Baumeister

Peter vuii Pima aus Dresden wegen einer angeblichen Falirlilssigkeit des aus-

fiihrenden Meisters berief. Von Berlin wurden ebenlalls siichsische Meister wieder-

holt berufen, und die Arbeiten des Kaspar Theiji am Schlosse dort ergeben, daB

dieser in Torgau seine Ausbildung erhalten hat. Wenigstens sind die runden,

an den Ecken ausgekragten Erker, die oftenen Galerien, vor allem aber das einst

beriihmte Treppenhaus, selbst die Ornamente in ihrer Zeichnung und Ausfiih-

rung oU'enbar auf jenes sachsische Vorbild zuriickzufiihren. Es scheint sogar

sicher, daB der Torgauer Meister, Koiirad Krebs, den Berliner SchloBbau entwarf.

Spiiter (1585) schickt Kurfurst August seinen Maurermeister Pf/cr A'»/»;//('r behufs

des SchloBbaues dnrthin (oben S. li)5i; 1G04 werden Maurer aus MeiBen ver-

schrieben, und um dieselbe Zeit baut BaJtliusar Ikiizelt aus Dresden das Haus
der Herzogin im Schlosse (vgl. S. I'JG). Ebenso haben wir erfahren (S. 238), daB

Johann Albrecht 1. von Mecklenburg 1654 vergeblich vom Kurfiirsten August seinen

Festungsbaumeister Kci.yiar Voiijt erbat. Simoii und Georg SeJirMer aus Torgau,

1) Vgl. Waagen, Kiinstw. und Kiinstl. in Deutschl. I, 38 ff. Abgeb. Ban- u. Kunstdenkm.
im Kijnigi'. Saclisen IV, Heil. VIII, IX.

-) Waagen a. a. 0. S. 36 f. Bau- uiid Kunstdenkm. Bcil. III.

') Dr. .lulius Sfhinidt im Arcliiv f. Siiuhs. Gescli. XI, S. 167. Bau- uud Kuustdeukm. im
Konigr. Sachsen I, Beil. XI.
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Gi'Offi Walthcr aus Di'esden iiieiBelleii in Schwerin ITir die ScliloBkirche (S. 24-7).

In Danzifi' kennen wir den tretllichen Meister Hans Kninwr aus Dresden, der

doit hervorragende Bauwerke, das englisehe Haus, das LOwenscldoB, austuhrte.

Audi italienische Kiinstler wurden schon unter Kurfiirst Moritz ins Land
gerufen; aber es ist doch bezeichnend, daB ein Deutscher, llinm I)c/ni der RotlifeUer,

allerdings nicht sowohl als Bauiiieister, sondeni als Inlendaiil die ( >berleitung des

SchloBbaues zu Dresden in Hiiiiden liat, wiilirend unter ilini neben einheiniischen

Arbeitern welsche Estrichschlager, Steinmetzen, Maurer und Maler tiltig sind.

Am wichtigsten ist aber, daB nach neueren Ermittlungen ein deutscher Meister

als der eigentlicbe kiinstlerische ScliOpt'er des bedeutenden Baues dastebt: der

oben genannte Hciiirich Kasjiar Voit/t run Wi<nindf, wie der voile Name lautet.

Dieser angesebene Architekt muB als einer der epochemacbenden Babnbrecher

des neuen Stiles in Deutschland bezeicbnet werden.') In der spateren Zeit zog

dagegen Kuifurst August fremde Kiinstler ins Land, darunter namentlich Giur.

Maria Xosseni aus Lugano (geb. 1544i, der 1575 als kurturstlicher Bildbauer und

Maler angestellt wird vmd bis zu seineni Tode ir)20 groBe Arbeiten ausfubrt.^)

Scbon vorher (15G3) batte der Kurfiirst nach Rissen der „welscbeii Musici und
Maler" Gabriel und Benedild de Tola aus Brescia, die bei Ausscbmiickung des

Schlosses in Dresden bescbaftigt waren, das prachtvolle Denkmal seines Bruders

Moritz fiir den Dom in Freiberg ausfiibren lassen. Ein niederlandiscber Meister

Anton von Zcrroeii batte es in Antwerpen gearbeitet. Die zebn Greifen, welche

die obere Platte mit der Statue des knienden Fiirsten tragen, muBten in Ltibeck

gegossen werden, da die marmornen Greifen nicht geniigend waren, die Last zu

tragen. Wolf Hihjvr in Freiberg goB das Kruzifix, vor welchem der Betende

kniet. Eine „feine, kurze, tapfere Grabscbrift" zu bekommen, hielt besonders

scbwer, da Melanchtbon, von dem der Kurfurs) eine solche wlinschte, dariiber ge-

storben war. Zuletzl bescbloB der Kurfiirst, den Chor des Domes zu einer Grab-

kapelle der Fiirsten seines Hauses gliinzend umzugestalten. Nosseni enlwirit

1585 den ersten Plan zu diesem groBartigen Werke, das die Formen italieniscber

Hocbrenaissance hier zum erstenmal zur Geltung bringt. Um edles Material fiir

die Bauten zu gewinnen, muB der Kiinstler iiberall im Lande nacb Steinbriicben

von Marmor, Alabaster, Gips und Kalk suchen; scbon friiber batte Kurfiirst

August, stets eifrig bemiibt, neue Erwer])squellen seinem Lande zu erscblieBen,

unter Zusicherung einer besonderen „Ergotzlichkeit", zum Aufbnden solcber Stein-

lager seine Baumeister angefeuert. Zur Ausscbmiickung seiner Schlosser berief

er den Maler und Bildscbnitzer Hanfi Schroer aus Liitticb (dem Namen nacb eher

ein Niederdeutscber als ein Niederliinder), den er beini Landgrafen Wilbelm von

Hessen in Kassel kennen gelernf batte. Dieser malte u. a. fiir das ScbloB Freuden-

stein bei Freiberg acbtzebn Bilder aus der Gescbicbte des Amadis von Gallien.

Auch im ScbloB zu Dresden war er 1575 beschaftigt. Er wird als ein Kunstler

bezeicbnet, der im Malen, GieBen und „in der weiBen Arbeit, so man Stuck

nennt" erfabren sei. Den im Festungsbau gepriesenen Grafen h'oc/ni.s ran L/nar,

einen Italiener, der sjiitter in brandcnburgiscbe Dienste trat (siebe oben S. 194)

berief August scbon 1570, um durcb ilm Dresden liefestigen und die von Iliero-

nymus Loiter begonnene Augustusburg oben im Erzgebirge weiterbauen zu lassen.

Die Kunstkammer in Dresden war scbon damals wegen ihres Reichtums an

Meisterwerken alter Art die Bewunderung der Zeitgenossen.

1) Vgl. iiber ihn Corn. Guilitt, Das kgl. SchlolS zii Dresden in den Mitt, des Siiclis.

Altert.-Vereins, Heft 28 S. 35 K.

-) Vgl. iiber dieses und das folgende den wcrtvollen Aufsatz von Dr. Julius Scliniidt im
Arcliiv f. Siiclis. Gesch. XI, Heft 1 u. 2. W. Hackowsky, Giovanni Maria Xosseni und die Reuais-

sance in Sachsen, Berlin 190-1.
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Der liaulustige Christian I. 1 1586

—

91) setzt die von seinem Vater ange-
fangenen Unternehmungen nicht minder eifrig fort. Nosseni reist 1588 nach Italien,

gewinnt dort, durch Vermittlung des Giovanni da Bologna, fur die Bronzewerke
des Freiberger Grabdenkmals den Florentiner ErzgieBer Carlo de Cesare und be-

ruft noch andere welsche Kiinstler, versiiunit aucii niclit. in Murano 600 venezia-

nische Kristallglaser fiir den Kurfiirsten zu kaufen. Wiihrend in Freiljerg an der
Grabkapelle fortgebaut wird, beginnt man in Dresden auf der groBen Jungfern-

bastei an der Elbe ein Lusthaus zu errichten, wie es damals an alien Hofen
als Schauplatz fiir die prunkvollen Feste beliebt war. Der Bau, an der herrlichen

Stelle des jetzigen Belvedere gelegen, wo die Aussicht ilber den Strom und die

mit Wein Jiekriinzten und niit Villen tibersaten Hiigelziige sich in vollcr Lieblich-

keit offnet, wurde nach langer Unterbrechung erst 1617 von Nosseni wieder auf-

genommen und durch seinen Nachfolger Sebastian Wultlier vollendet. Mit seinen

vier ionischen Marmorportalen und den in Alabaster, Marnior und Serpentin ge-

tafelten Wiinden, den zahlreichen Biisten, den von vergoldeten Blumengewinden
eingerahmten Freskogeniiilden der Decke war er ein Wunderwerk der Zeit. Der
Blitz, der 1747 in das unljegreiflicherweise unter ihm angebrachte Feuerwerk-
laboratorium schlug, zerstorte den reichen Bau. Die Grabkapelle in Freiberg wird
1593 vollendet und dem ehrgeizigen Italiener gestattet, sein Verdienst um diese

in einer Marmorinschrift zu riihmen. Der Aufwand fiir den ganzen Bau hatte sich auf
51 000 MeiBner Gulden belaufen. Neben alledeni wird Nosseni vielfach niclit bloB

vom Kurfiirsten, sondern auch von den liefreundeten HOfen veranlaBt, fiir die

glanzenden Festlichkeiten die Dekorationen zu entwerfen und die kiinstlerischen

Ideen anzugeben. Auch entwirft er fiir den Fiirsten Ernst von Schaumburg den
siebeneckigen Kuppelbau fiir dessen Mausoleum zu Stadthagen. So tragi

auch seine Wirksamkeit zur Einluirgerung der Renaissance nach alien Seiten l^ei.

Torgau

Die Stadt Torgau, berlihmt durch das 1526 hier geschlossene Biindnis

und die 1530 hier abgefaBten Torgauer Artikel, die Grundlage der Augs))urgischen

Konfession, war im 14. Jahrhundert die Hesidenz der Markgrafen von MeiBen.

Seit 1481 erbaute Herzog Albrecht das steil iiber der Elbe aufragende SchloB
Hartenfels, dessen iilteste Telle noch aus dieser Zeit stammen. Der eigentliche

Ausbau des ansehnlichen Werkes erfolgte dann unter Johann Friedrich dem GroB-

miitigen, mit dessen Regierungsantritt (1532) wir inschriftlich dort neue Bautatig-

keit naehweisen konnen. Niichst der Plassenburg ist das SchloB zu Torgau das

umfiinglichste Denkmal der Friihrenaissance in Deutschland.M Auf einem erhiihten,

steil abfallenden Hiigel an der Elbe erhe])t es sich und kehrt seinen siidosilichen

Hauptbau (H in Abb. 211) mit weit vorspringendem turmartigen Erker F dem Flusse

zu. Der Bau, leider als Kaserne benutzt und dadurch betrachtlicber Entstellung

anheimgei'allen, hat eine unregelmaBige Anlage, die noch dem Ausgang des Mittel-

alters angehijrt. Joliann Friedrich der Grol5niiitige, der hier 1503 geboren wurde,

hat das SchloB in groBartigem Sinne vollendet und daraus eins der reichsten

Werke unserer Friihrenaissance geschaffen. Der Zugang liegt an der Westseite

in der rechten Ecke des Fliigels A. Nach auBen zeigt der Bau hier kriiftige

Giebel vom SchluB der Renaissancezeit; ihr gehort ebenso das in derber Rustika

durchgefiibrte Hauptportal, iiber dem zwei Lowen das praclitvoll ausgeftihrte kur-

siichsische Wappen halten. Auch der Hauptiurm hat seine Bekronung in der

1) Eine vortreffliche eingehentle Darstellung der Baugeschiclito uiul der kiinstlerisclieii

Bestandteile des Schlosses bei M. Lewy, SchloB H.artenfels bei Torgau, Berlin 1908.

Dort auch zalilrelche Abbildungeii.
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Spiitzeit enipfangen. Tritt man ein, so befindet man sich in einem unregelmiiBigen

Hofe, (lessen groBte liiinge gegen 75 Meter betragt. Die iiltesten Teile liegen in

dem sudwestlichen Fliigel zur Rechten des Eintrelenden bei K, wUhrend an der

anderen Seite der uljereck gestellte Turni B, der ungeschickl in die spiiteren

Bauten hineingreit't, den AlischluB dieser altestcn Teile bezeiclmet. Der von zwei

Treppentiirmen ilankierte sudliche Tail L scheint audi zeilliih die Forlsetzuiig der

\>^

Abl). 211 Gnuidrill vom crstpii Stock des Schlosses Havtenfuls l)ei Torgau

friiheren Anlage zu sein. An ihn stOBt in der siidostlichen Ecke der Hauptturm

des Schlosses, an diesen aber legt sich der groBe ostliche Fliigel H mit seinem

gewaltigen Treppenhause G, dem prachtvollsten, das die Renaissance in Deufsch-

land hervorgehracht hat. (Freilich muB die verschwundene Wendelstiege im

Berliner Schlosse sehr ahnlich gewesen sein und sich dem gemeinsamen Vorbilde

zu Blois noch viel starker genahert haben.) Zwei uberdeckte Freitrep|)en tuhren

zum HauptgeschoB empor und miinden dort auf einen freien Altan. der sich tiber

dem viereckigen Unterbau urn das halbrundeTreppenhaus hcrumzieht (vgl. Abb. 2 12).
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Diese Treppe selbst ist in den groBten Abmessungen als Wendelstiege um eine

Spindel emporgefuhrt. Das ganze Innere des Flligels scheint im HaupigeschoB

nur einen einzlgen Saal von etwa 70 Meter Lange bei 14 Meter Breite gebildet

zu haben. Auf Ijeiden auBeren Ecken sind balbrunde Erker niit freiem Blick uber

den FluB und die weite Flachlandschaft angeordnet. In der Mitte springt turm-

artig bei F ein groBer Pavilion nach auBen vor. Im zweiten Stockwerk zieht sich

auf gewiilbter Auskragung eine Galerie im Innern des Hofes vor diesem Haupt-

fliigel bin, die Verljindung niit den anstoBenden Bauten vermittelnd. Am Ilaupt-

turm dagegen ist in beiden Obergeschossen die Verbindung durch eine auf Kande-

labersaulen ruhende frei umlaufende Galerie bewerkstelligt, die im zweiten Stock

ihre Fortsetzung am Flugel L bis zum benachbarten Treppenhause in einer offenen

Galerie findet. Fast im reebten AVinkel stoBt sodann der nOrdlicbe Flugel an,

mit dem Hauptbau durch eine im Vieitelkreis gefiibrte kleine Galerie verbunden.

Nach auBen wird dieser Fliigel durch die lieiden groBen Rundtiirme F, und D, nach

innen gegen den Hof durch den prachtvollen Bd. I, Abb. 108 abgebildeten Erker J

charakterisiert. Der ostliche Teil dieses Fliigels ist zurzeit vollig bedeutungslos,

der westliche aber enthalt die SchloBkapelle C, die vom Hofe aus durch ein

schones rundbogiges Portal zuganglich ist. Die frliheste Jahreszahl 1532, die ich

am Scblosse liemerkt babe, tindet sich an dem ostlicben llauptiliigel H, und zwar

siidlich am zweiten Fenster des Erdgeschosses. Der SchluBstein der groBen

Treppe enthalt neben den groBen Brustbildern des fiirstlichen Erbauers und seiner

Gemahlin die Jahreszahl 153G. An dem prachtigen Erker des Nordfliigels liest

man 1544, und dieselbe Jahreszahl tragi die Tiir der Kapelle. Demnach sind

diese Telle des Schlosses etwa 1532—44 ausgefubrt worden. Zwei Jabre vor der

unseligen Schlacht bei Miihlijerg vollendete der edle Fiirst sein Werk durch die

schone Einweihungstafel in der Kapelle.

Der Erbauer des Haupttlligels gegen die Elbe und des groBen Treppenhauses

war Konrad Krehs aus Biidingen (V); der Fliigelbau nahm die Jahre 1532—35 in

Anspruch. Dieser bedeutende Kiinstler starb 1540 und liegt in der Stadtkirche

begraben, gleich bei Luthers Ehefrau. Von ihm sind in Annaberg schon vor 1520

die beriihmten Kirchengewolbe geschaffen ; nachher baute er in Koburg das Ilaupt-

schiff der Moritzkirche ; wir haben in ihm also einen letzten Sprossen der alien

Bauhiitten zu sehen, der zwischen 1520 und 1530 zur Renaissance iiberging und
offenbar in Frankreich starke Anregung und Schulung empfing. Alier sein echt

deutsches Wesen vermochte diese nicht zuriickzudriingen: er bleibt iiberall vater-

landischer Art getreu. In ihm sehen wir — die Torgauer Arbeiten sagen das

deutlich aus — einen bislier in tiefem Schatten gebliebenen groBen Kiinstler, den

wir getrost neben die gleichzeitigen besten Meister der Franzosen und Spanier

stellen konnen. Seine Werke sind die reichsten Bliiten unserer friihen Renaissance.

In der E^rbauung der Schlolikirche folgte dem Heimgegangenen 1543—44

ein nicht Unwiirdiger, yikolaus Grohmann, der zwanzig Jahre spilter in Altenburg

im Rathause sein Meisterwerk schuf, auf der Heldburg dann den „franzosischen''

Bau anfiigte.

Da auch das SchloB zu Dessau in seinem schonsten Teil, dem Treppen-

turm mit Aufgang, direkt vom Torgauer abhiingt, so haben wir bier den Aus-

gangspunkt einer Reihe der besten Meister und Werke: Berlin — Dessau — Alten-

burg —• Heldburg.

Und was wichtig ist: die franzosische Friihrenaissance hat bier nicht un-

erheblich hereingespielt, was sich schon in den priichtigen Kandelabersilulen des

SchloBerkers vor Ornamentpilastern unverkennliar ausspricht. Und wenn Groh-

mann als sein letztes bekanntes Werk uns einen ..franzOsischen Bau" hinterliiBt,

da wir ihn als Nachfolger und wohl auch Schiiler von Krebs ansehen miissen, so
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dtirt'en wir wohl annehmen, daB der Schiiler die alten Beziehungen des Meisters

zuiu Westlande weiter gepflegt habe. Bezieliuiigen unserer friihen Renaissance

zu Frankreicli sind liis jetzt nie angenoninien noch nachgewiesen. Bei dem freien

internationalen Verkelir der IliU'e untei'einander aber niuBten solche eint'ach unver-

meidlicli sein und treten heute langsara, docli imnier klarer in unser Gesichtsleld.

Auch in Brieg am SchloBbau scheinen solche stark gewaltet zu haben.

Abb. 212 SchloB Hartenfels bci Torgau
(Aufiiahme der Kgl. Mefibildanstalt, Berlin)

Wir kehren zum Scblosse Hartenfels zuriick.

Der Grofiartigkeit des Baus entspricht der Reichtum des bildhauerischen

Schmucks. Auch darin ist er nur mil der Plassenburg zu vergleichen, die er

jedoch an Feinheit der Durcbbildung vor allem al^er an kiinstlerischem Ktinnen

wie Wissen weit iiljertriftt. Am einfaciisten sind die alteren siidwestlichen Teile.

Sie haben gekuppelte Fenster mit spatgotischen Vorhangbogen, die auch in ihrer

Gliederung noch mittelalterlich sind. An den beiden Hauptlliigeln, dem osthchen
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iind nordlichen, haben die Fenster zwar dieselbe Form, aljer weit grul'iere Ver-

hiiltnisse, und sind in den Vorhanghugenzwickeln mit feinen Renaissanceornamenlen,

Laul)werk,Festons, Delphinen und Putten geschmiickt. Von groBter Zierlichkeit sind

die Saulengalerien am Eckturm, mit Fiirstenbildnissen und anderem Ornament iiber-

deckt. Noch groBer aber ist die Pracht an dem ostlichen Hauptflugel (Abb. 212),

wo die Freitreppen, die Altane und das turmartig vorragende, mit gebogenem

Giebel abgeschlossene Treppenhaus an ihren Balustraden, Pilastern und Gesimsen

mit einer Ornamentik von uniibertrolienem Reichtum prangen, die aucb an der

langen Galerie des zweiten Gescbosses durcbgeliihrt ist. Mit dieser auBerordent-

lichen Pracht verbindet sicb ein seltener Gescbmack in Feinheit der Abstufung

bei einer durchweg im Flachrelief ausgefiihrten Modellierung, die Vegetatives und
Figiirliches zu trefflicher Wirkung verbindet. Prachtig sind die Wappen l^ehandelt,

lebensvoll die Medallions mit ftirstlichen Brustbildern. Das GewOlbe der groBen

Wendeltreppe zeigt verschlungene gotische Netzrijjpen und miindet mit dem ersten

Podest auf einen eleganten schmuckreichen Bogen, sodann auf ein Portal mit

Silulen und Ornamenten in demselben aber iiberreichen Friihrenaissancestil. i) Reiche,

etwas wulstige Kandelaber rahmen es ein. Ornament und Relief bedeckt seine

Flachen wie die seines Aufsatzes. Nabe Verwandtschaft zum Georgenportal zu

Dresden ist unverkennbar: docli ist letzteres kiinstlerisch reifer. Dies war der

Eingang in den groBen verschwundenen Festsaal. An der Treppe ist nicht bloB

die Spindel, sondern jede Stufe an der Unterseite mit Hohlkehlen und Rundstaben

in mittelalterlicher Weise kraftvoU gegliedert. Die Spindel endet mit einem Rund-

})t'eiler; er tragt das alischlieBende Netzgewolbe mit teilweise offenen Itippen,

dessen SchluBstein die Brustbilder Johann Friedrichs und seiner Gemablin zeigt.

Auf die innere Anlage dieser prilchtigen Treppe

mag dasVorbild des „Wendelsteins" im SchloB

zu MeiBen eingewirkt haben; ihre Gesamt-

erscheinung ist aber ohne Blois kaum denk-

liar, wie ja aucb das MeiBener Treppenhaus

auf Frankreich hinweist.

Kehren wir zum AuBeren zuriick, so

linden wir selbst die Unterseite der langen

Galerie mit schriig gekreuztenKassettierungen

und niannigfaltigen Rosetten geschmiickt. Die

liiicliste Pracht und Feinheit erreicht die De-

koration an dem ofters erwiihnten Erker des

Nordflugels (vgl. Bd. I, Abb. 108). Die tragende

Silule, die die Jahreszahl 1544 zeigt, hat am
Kai)itell Sirenen von kiistlicher Bewegung;

auBerdeiu siebt man Darstellungen der Judith,

der Lukretia, Friese mit Kanipfszenen, so daB

jede Flilche mit Schmuck ubersjjonnen ist.

Manches ist bier als ganz franzosisch zu be-

zeichnen, anderes gemahnt wieder an den

schlesischen Prachtbau des Brieger Portals.

Dagegen sind an diesem Flligel die orna-

mentalen FuUungen der Fenster bei weitem

nicht so fein und mannigfaltig, oft'enbar auch

Idler, daher noch unjjeholfener als am ostlichen

llaupti)au. Von besonderem Schwung ist da-

yregen wieder Nikolaus Grohmanns einfach-

Alil).'Ji:i IVivtal (Irr Srlilolikinlicziri'(irf,MU 1) Lewy, a. a. 0. Abb. 21. 22.
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rundbogiges Portal zur SchloHkapelle (Abb. 213), dessen Bogen mil Rankenwerk
ausgefiillt, darin Pulten in kiihner, fast theatralischer Bewegung die Marterwerk-

zeuge halten. Dariiljer als besondere Tafel, von geschweiften Sriulclien eingefalit,

ein Relief der Grablegung und Beweinung (Ihristi. Dal)ei Insclirift: Im 154-1- Jar

angefangen und vorbracht. Der Bildhauer des Portals war Shiwii Sc/irdt/icr, der

des Reliefs hiefi Steplnai.

Die Kirche zeigt sich als das aus Schwann bekannte Rechteck mit Netz-

gewolben und eingefiigten schlichten Emporen, hier in zwei Obergeschossen. Der
reicli aufgebaute Altar hat in einem hiijjschen Rahmen von korinthischen Siiulen

ein Alabasterrelief und stanimt aus der SchloBkirche zu Dresden, elegant aus-

gefiihrt und reich vergoldet.') Links neben deni Altar ist eine groBe Bronzetafel

mit der Widmung in die Wand eingelassen. Sie berichtet, daB Johann Friedrich

1544 diesen Tempel erbaut habe. Der Rand zeigt prachtvolles Ornament auf
Goldgnind, das oben in eine Akanthusranke ausliiuft und ein Medallion mit dem
Brustbild des Kurfiirsten umschlielit. Diesem entspricht unten das PortriU Lulbers,

zu heiden Seiten der jungen Prinzen Johann Willielm und des spater so ungliick-

lichen Johann Friedrich. Unten und oben sind auBerdem zwei Engel als Wappen-
halter angebracht; die Brustbilder und Figuren samtlich bemalt, die Ornamente
auf Goldgrund, das Ganze von hohem dekorativen Wert, inschriftlich 1545 durch

ICo/f und Osirahl H/l</er"] zu Freiberg gegossen.

Die runde Kanzel, von drei reichen Reliefs umgeben, auf einer priichtigen

RoUwerkauskragung, stammt von Siiiivn Schrother, der fiir Schwerin (S. 247) die

ganz ahnliche Kanzel der SchloBkapelle meiBelte.^)

Das AuBere des Schlosses ist schlicht durchgefiihrt, nur von den beiden

runden Erkern des Saalbaues hat der

nordostliche edle Gliederung und reichen

Schmuck von Brustbildern, Hgiirlichen

Friesen und anderem Ornament in deli-

katester Behandlung.'') Die innere Aus-

stattung scheint ganz verloren gegangen
zu sein. DaB es aufs reichsle geschmi'ickt

war und namentlich durch die Hand
Lu/cas Cranachs und seiner Gehilfen priich-

tige Malereien erhalten hatte, erfahren wir

aus den nocli vorhandenen Itechnungen.'')

Im Saal waren Bildnisse von Fursten und
Kaisern, dann Ghristi Himmelfahrt und
des Papstes HoUenfahrt gemalt. Wie der

Untergang der Bilder bei der Verwiistung

des Schlosses durch die Spanier selbst von

1) Lewy, Abb. 44,

2) Lewy, Abb. 46. Von Wolf Hilger in

der Petrikirche zii Wolgast das Denkmal Herzoir

Philipps I. von Pomniern ; vgl. Llibkes Geseh. der
Plast. III. Anrt. S. 870.

8) Abgob. bei Lewy, a. a. 0. Abb. 42.

"*) Lewy, Abb. 15. Die Riickscite des

Schlosses hat L. Cranach auf eiuer von Sehuchardt
publizierten Darstellnng des Heilandes, der die

Kinder zu sifh kommen lieiiit, als Hintergrund
angebracht. Lewy, Abb. 2.

5) Aus dem Gesamtarchiv zu Weimar mit-

geteilt in Schuchardts Lcben Lukas Cranachs I,

93 ff., UI, 265 ff. Abb. -14 Purtal pines Privathauses zu I'l
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katholischen Zeitgenossen Ijetrauert wurde, haben wir aus der Zimmerischen

Chronik erfaliren. Andrer Art war freilich die Ausschmiickung der „Spiegel-

stube", wo man ,,zwo Tafeln, daruff Bulschaften gemall" sah. Spiiter (seit 1576)

arbeitete Giovanni Maria Nosseni') fiir das SchloB Kredenztische mit allerlei

PrachtgefaBen aus Alabaster, geschnitzte Sessel, mit geschlifl'enen Steinen besetzt,

Biisten rijmischer Kaiser u. dgl. mehr. Von alledem ist nichts mehr vorhanden;

dagegen geben am Trepjienhaus einige prilchtig behandelte Eisengitter Zeugnis

von gediegener Schmiedekunst.

Ganz dieselbe Behandlungsweise, wie das iiberreiche Saalportal im Treppen-

hause des Sclilosses, doch weit hohere Volieiidung, zeigte ein leider verkauftes

imd abgebrochenes kleines Portal an dem Hause der SchloBstraBe Nr. 453, von
groBter Feinheit einer entziickenden Ornamentik wie Skulptur. oben im Bogen-

felde mit Adam und Eva, unter dem Baume sitzend lAblj. 214i. Daneben ehe-

mals ein Fenster, in derselben Weise behandelt, nur statt der Saulen mit reich

dekorierten Pilastern eingefaBt, dariiber in einem Dreiecks-Giebelfelde Kains

Brudermord; 1537 bezeichnet.^j In derselben StraBe Nr. 469 ein kleines Portal

mit liiibschem Doppelwapjien. Almliche reizvolle Portale sieht man noch an

mehreren Stellen in der Rilterstral5e, der SchloBstraBe, der FischerstraBe, hier

z. B. von 1571, ja sogar eins von 1(j24. Das Portal bildet gewohnlich einen

kleinen Bogen, mit Zahnschnitten, Eierstab und Perlschnur wirksam gegliedert,

an den Seiten mit Nischen, die Sitzbanke haben und mit feiner Muschelwolbung

geschlossen sind. Auch einige kleine spatgotische Portale kommen vor: wie

sehr sind ihnen aber die Renaissanceportale an Heiz iiberlegen!

Endlich Ijesitzt Torgau auch ein Rathaus von stattlicher Anlage mit drei

hohen Giebeln, leider stark modernisiert. An der siidwestlichen Ecke baut sich

ein runder Erker aus, nach dem Vorbilde der beiden am Saall^au des Schlosses

angelegt und aufs reichste bildhauerisch geschmiickt. p]r ruht auf zwei Pilastern,

iiber welchen biirtige Mannergestalten konsolartig angebracht sind. Verzierte

Pilaster und Friese gliedern die Fklchen, und an den Fensterbriistungen sieht

man ganz oben Kaiserbilder, dann Figuren von Tugenden, endlich die Brustbilder

eines Fiirsten mit seiner Gemahlin, vielleicht Johann Friedrichs des Mittleren,

denn das Werk scheint erst um 1560 entstanden zu sein.

Dresden

Dresden ist reclit eigentlich in Norddeutscliland als die Stadt der Renais-

sance zu bezeichnen. Denkmaler des Mittelalters kommen gegeniiber den spateren

gar nicht in Betracht. Noch im Ausgang des Mittelalters steht MeiBen bedeutend

voran, durch seinen Dom und die gewaltige Albrechtslnirg ausgezeichnet. Erst

mit dem 16. .Jahrhundert erhalt Dresden als Haupfresidenz des kurfurstlichen

Hofes hohere Bedeutung und bleibt dann jahrhundertelang der Sitz einer

gliinzenden Kunsttiitigkeit. Das llauptwerk der Friihrenaissance ist das Konig-
liche SchloB.^*)

Schon im Mittelalter hatte welter siidlich von dem jetzigen SchloB eine

Burg der Markgrafen von MeiBen bestanden, die indes bauf'allig geworden war,

1) Vgl. Dr. Julius Schmidt im Arcliiv fur Sachs. Gesch. XI. S. 128.

2) Die Abbild. nach einer Photographie von Palmie. Das zierliche Werk sehorte der gleichen

Hand an, wie das Portal am Georgenbau zu Dresden. S. d.

'') Vgl. Corn. Gurlitt, Das kgl. Scliloli zu Dresden in don Mitt, des Siiehs. Altert.-Ver.

Heft 28, eine quellenmalUKo, ans den I'rkunden geschiipfte Darstellung, vol! wichtiger Auf-
schliisse iiber die damalige Art arfbitektonischen Schaffens. Vor allem; Ban- und Kunstdenkm.
d. KiJnigr. Saehsen, lleft 21 — 23, S. 336—422. Dazu die Aufn. in Ortsweins D. Ren. Abt. XV
Ton Nauniann, Dreher u. Mookel.
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so da6 1494 der zu ihr gehorige Turm voni Stunnwinile niedergeworfen werden

konnte.') Inzwischen war bereils der Grund zu eineni iieuen Ban gelegt worden,

weiter ahwiirts an der nordwestlichen f^ckc der Altstadt gegen den Strom zu.

Die nordwestlichen Teile des vorliandenen Schlosses enthalten die liesto jener

Anlage. An sie lugte seit 1530 Ilerzog Georg der Biirtige den aus der Gesamt-
masse nach Norden gegen die Elbe vorspringenden Georgenfliigel. Zwanzig Jahre

spilter vollzog Kurfiirst Moritz den durchgreifenden Umbau, welcher dem Schlosse

seine neue Gestalt geben soUte.

Zu den jetzt altesten Teilen des Schlosses gehort also der an der nordost-

lichen Ecke gegen den FluB hinausgeschobene Georgenbau, durch den noch

immer der ganze Verkehr aus der SchloBstraBe nach der Elbbriicke seinen Weg
nimmt. Er hat in der Mitte eine mit Kreuzgewolben versehene Durchfahrt, an

beiden Seiten Durchgiinge fur FuBganger; an der inneren Stadtseite bei N des

Grundrisses Abb. :^l(j ini Erdgescholj war eine gewoUite Vorhalle auf Pfeilern, ein

spaterer Zusatz, da sie die reichen Portale bis auf das zur Linken und einen Teil

des mittleren verdeckte. Der ganze Bau ist neuerdings leider vollig neu gebaut,

nur eben eine schwerfallige Imitation des alten, von dem allein das schone AuBen-

tor beibehalten ist, aber an die Nebenseite des Vorbaus versetzt. Damit ist bis

auf diesen Rest ein Hauptwerk der sachsischen Friihrenaissance ganz beseitigt.

An dem inneren Portal las man zweimal die Jahreszahl 1530; dabei die lebendig

ausgefiihrten Jledaillonbilder der Herzoge Georg des Bartigen und seines Sohnes

Johann. Die Ornamente waren hier noch sehr spielend und etwas flach gezeichnet,

aber reich und zierlich, die Profile der Glieder in mittelalterlicher Weise aus

Kehlen und Rundstaben zusammengesetzt. Die ganze Fassade, damals von der

groBten Pracht-), war mit tigilrliclien Friesen, Pilastern und Gesimsen glanzend

geschmiickt und mil einem hohen Giebel abgeschlossen, auf dessen Stufen Drachen

und Ornamente lagerten, wahrend die Eckstreifen von Statuen bekront wurden.

In der Mitte der Fassade rankle sich ein doppelter verschlungener Baumast
empor, in den beiden Hauptgeschossen die mittleren Fenster umrahmend, am
Giebel dann sich vereinigend und bis zum obersten SchluBfelde aufsteigend, wo
Maria mit dem Kinde thronte, von Engeln umringt. Diese sowie samtliclie iibrige

Bildwerke samt zahlreichen Spriichen entwickelten den Gedanken der Erlosung,

bewegten sich also, den klassischen Gewohnheiten der Zeit entgegen, in aus-

schlieBlich christlichem Ideenkreise. Bemalung und Vergoldung steigerte die

Pracht des Ganzen. Diese Innenfront ist in der architektonischen Anordnung
durchaus symmetrisch, bis avif die etwas verschobenen Tore des Erdgeschosses.

Pilaster ziehen an den Ecken von unten bis zum Giebelanfang, das 1. und 2. Ge-

schoB hat je 5 Fenster mit Doppelpilastern dazwischen, das folgende nur einen

Streifen in der Mitte.

An der AuBenseite bei M ist das einstige Mittel-, jetzt Seitenportal in

derselben spielenden Friihrenaissance gebildet, mit kandelaberartigen Saulen

eingefaBt, die in ihren rundhchen Formen fast wie von Bronze erscheinen')

(Abb. 215). AUe Flachen, die Socket, Pilaster, sind mit Ornamenten vollig

bedeckt. Am SchluBstein ist ein Totenkoi)f ausgemeiBelt, iiber dem die halb

zerstorte Inschrift : Per invidiam diaboli mors intravit in orbem. Dariiber die

Jahreszahl 1534. Hieriiber befand sich einst noch ein Aufsatz mit dem von

Saulen eingefaBten Relief des Brudermords, von Schnorkeln flanldert; mitten

dariiber ein halbrunder Muschelgiebel, an dessen Seiten Adam und Eva frei-

1) Vgl. Week, Beschreib- uml Vorstellung von Dresden (1680) S. 24.

2) Abb. bei Week, Taf. 9.

3) Abb. bei Ortwein, a. a. 0. Taf. 22—27. — v. Bezold, D. Bauk. d. Ren. in Deutschland,

Leipzig 1908, Fig. 17.
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stehend. An der Mitte audi der Apfelbaum mit der Schlange, der geistvoU

sich zur Stiitze des Erkers auswuchs. Links und rechts ein Ornamentfries,

dariiber die Briistung des zweiten Geschosses als Bogengalerie niit Wappen

darin. Der Erker bildete oben einen offenen Altan.

Abb. 215 Gci.r^;.;iiiur dus Srhl"^~L-s zu lirosilrn

(Niicli Phot. F. i O. Brockmann Naclif.)

Das Portal erweist sich als ganz unzweifelhaft denselben lliinden angehorig,

wie jenes kleine — leider verschwundene — von SchloBstraBe 453 zu Torgau, und

wohl audi das groBe Saalportal daselbst. Auch jenes war mit Adam und Eva

bekront, das Fenster daneben lialte im Giebelfeld den Brudermord. Das Einzelne

stimmt uberrasdiend ; selbst die auf deni Boden ruhenden runden Kandelaber.

Das Torgauer Portal ist um zwei Jahre jiinger gewesen. 1535 wird also das Voll-

endungsjalir sein, was durdi eine neuerdings an der Siidseite entdeckte Jahres-
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zahl 1535 l)estati,iit wird.'i t'ber dem zweiten Stocke zog sich das frrolie Iteliet'

eines Totentanzes an der Fassade liin, das spilter, durch den vorgebauten Balkon
verdriingt, in die Mauer des Neustiidter Kirchliols eingesetzt wurde. Eine trefl'liche

Arbeit voil Ausdruck und Leben, etwa 90 cm hoch und gegen 12 Meter lang. Als

Meister dieser ganzen reichen plastischen Dekoration gilt der in den Urkunden
genannte Ilan.-i Srhic/.-entaiiz.'-) Doch diirfte er nur der Baumeister gewesen sein,

niclit aucb der IJildhauer.

Abb. 216 ErdgeschoBgrimdrirj des Schlosses zu Dresden

Die genannten bildlicben Darstellungen im Zusammenhange mit dem
Totentanz veranschaulichen also den Gedanken, daB durch den Siindenfall der

Tod in die Welt gekommen sei, wiihrend die andere Seite mit Beziehung darauf

die Versohnung durch Ghristi Menschwerdung und Leiden aussprach. Wer er-

kennt nicht in der Wahl dieser Gegenstiinde die Geistesart des edlen, aber un-

gliicklichen Erbauers, der, obwohl von dem Bediirfnis einer inneren Reform der

Kirche tief durchdrungen, doch, durch die sturniischen Bewegungen der Zeit

erschreckt, sich von der Reformation abwandte, und im Zwiesjialt mit seinem

lutherisch gesinnten Volke 1539 starb!

Dieser leider zuerst traurig verstiimmelte, jezt sogar ganz beseitigte Georgs-

bau ging also dem von Moritz ausgefilhrten Hofbau um fast zwanzig Jahre voran,

1) Vgl. Fr. R. Steclie, Hans von Delm-Rotbfelser (Dresden 1877) S. 1-2.

2j Vgl. Gurlitt a. a. 0. S. 6 ff.

Liibke-Haupt
, Renaissance in Dcutscbland II o. Aufl. 23
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und da er selbst noch friiher als der SchloBbau zu Torgau ist, so haben wir ihn

als das friiheste umfimgliche Bauwerk der Renaissance in Norddeutschland zu

betiachten.

Der Kern des jiingeren Moritzschlosses gruppiert sich um einen groBen

Hof (B in Al)b. 21()). Man gelangt dahin durch den iibrigens neueren Eingang A,

der an der nordlichen Seite unter dem groBen alten Turme sich betindet. Diese

Fassade, gegen den FluB gewendet, machte urspriinglich einen anderen Ein-

druck, als sie noch mit Malereien bedeckt war und nicht durch die spater

vorgebaute kathoHsche Kirche verdeckt wurde. Doch ist als die eigentliche

Hauptfront die innere (Hof-) Seite dieses Fliigels anzusehen. In dem Nordtliigel

liei E lag die ehemalige SchloBkapelle, deren prachtvolles Portal ini Hole sjulter

an die Sophienkirche versetzt, dann abgetragen und spater am Judenhofe wieder

aufgerichtet wurde. Der westliche Fliigel, an dem in der Nordwestecke ein

kriiftiger Erker vorspringt, umschlieBt die Schiitze des sogenannten Grunen Ge-

woll)es. Das ganze ErdgeschoB ist mit Kreuzgewolljen auf Pfeilern versehen;

nur die Kapelle (E) machte eine Ausnahme, denn es war ein in ungeteilter An-

lage einschiffig iiberdeckter Raum mit in die nach innen gezogenen Strebepfeiler

eingeljauten Umgangen und Emporen. Die Gewolbewarenaufsreichste bemalteNetz-

gewolbe. Der einstige Zustand ist auf einem alten Kupferstich von D. Conrad

(1G76) ersichtlich, der ein Bild des iiberprachtig gestalteten Kirchenraumes gibt.^)

Das Vorl)ild ihrer Anlage linden wir am SchloB zu Torgau (Abb. 211), nur da6

dort gotische Netzgewolbe den Raum iiberdecken. Fortan wurde diese Planform:

einfaches gestrecktes Rechteck, ohne Teilungsstutzen und ohne Chorapsis, aber

mit Umgangen und Emporen, zur Regel fiir die protestantischen SchloBkapellen,

z. B. Schwerin, Schmalkalden, Severn, Heidellierg u. a. Man sieht also auch hier-

aus den bestimmenden EinfluB der siichsischen Bauscliule.

Der groBe Schlolihof, ehemals ganz mit Sgraffiten auf den Flachen bedeckt,

enthalt jetzt nur in den vier Trepitentiirmen und der mittleren Halle vor dem
alten Hausmannsturm Zeugnisse der alten Pracht.^) Die Anordnung ist die, da6

bei F und G in den vorderen Ecken die beiden Haupttreppen liegen, sechseckig,

vorgebaut, mit kraftvollen ionischen Pilastern gegliedert, die Portale mit Hermen
und Karyatiden eingerahmt, die Pilasterlliiclien mit eleganten Ornamenten bedeckt

(vgl. Abb. 217). tjber dem sehr gedrtickten ErdgeschoB hat die Treppe einen

Austritt auf einen von eleganten Eisengittern umschlossenen Allan. Dariiber

steigt das Treppenhaus mit schlanken frei korinthisierenden Pilastern welter empor
und schlieBt dann in der Hiihe des Hauptgesimses mit einem zweiten Allan, iiber

den sich der obere Aufsatz als Rundbau mit Kuppeldach erhebt. Die Dekoration

der unteren Telle ist nicht bloB von groBter Pracht, sondern auch in der Zeich-

nung und Ausfuhrung der Arabesken, Ranken, Putten und anderer Figuren voU
Freiheit und Leben, die Kapitelle mit Fiillhornern und eleganten Sphinxgestalten,

der obere Fries endlich mit Reiterkampfen voll Geist und Schonheit. Am nord-

ostlichen Treppenhause liest man 1549, am nordwestlichen 1550. Es sind also

Telle des von Kurfiirst Moritz ausgefiihrten Baues, als deren Intendant Hans
Dehn der Rothfelser tatig war.^) Als den eigentlichen Baumeister haben wir den

uns auch sonst schon bekannten Kaspar Voigt von Wierandt anzuerkennen, von
dem Kurfiirst Moritz selbst sagt, er wisse um ,. Muster auf Antorfer und Genter

Art nach dem neuen Slrich" guten Bescheid.*) Ihm stand als Obersteinmetz bei

1) Abgeb.Bau-n. Kuiistrtenkm.d. Kciniffr.Sachsen Heft 21, S. 1 -Ui. Daselbst auch die Grund-
risse der urspriingliclien Anlage. Auf unserem Plan, Abb. 216, ist der heutige Zustaud augegeben.

2) Abb. bei Ortwein Taf. 28—32, 34—38.
3) Stecho a. a. 0. S. 83.

4 Steche ebenda S. AG.
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alien Arbeiten Milch ior Trosf zur Seite. — Die beiden andern Treppen bei H und
J sind minder stattlich angelegt und minder reich gesclmiiickt, liaben aber eben-

falls an den Ecken Pilaster mit eleganter Dekoration aus derselben Zeit. DaB
die Ausfiilirung dieser Werke zum Teil von welschen Steinmetzen herriihrt, haben

wir bereits erfahren. Endlich gehort dahin die Bogenhalle, die sich an der Milte

des nordlichen Fliigels vor dem groBen Turm erhebt, in den Untergeschossen

ehemals gleicbfalls geOffnet, die Bogen unten auf toskanischen Siiulen ruliend,

in den oberen Geschossen auf ionischen und korinthischen, wiibrend im dritten

Stock feine korinthische Siiulen das Dachgesims aufnehmen. Die eigentiimliche

Abb. 217 SchloBhot zu Dresden

Einschiebung der Bogen zwischen recbteckigen Aufsiilzen iiber den Siiulen, wie

die Anordnung des obersten Geschosses als Siiulenballe ist auti'allend iibereinstim-

mend mit der Gestaltung der Hallen in Brieg, Plagwitz, Giistruw. Eine Beziehung

zu dort muB vorhanden sein; sie aufzudecken muB kiinftiger Forschung vorbe-

halten bleiben. In den oberen Hallen sieht man noch jetzt Reste farbiger Wand-
gemiilde. An der Balustrade des ersten Stockes ist die (Jeschichte Josuas in

wirksamen Reliefs dargestellt, in den Bogenzwickeln Medaillonkopfe.

Das eigentliche Hauptportal ist bei C; es war, wie auf einem alten Model!

des Schlosses und bei Week (Abb. 220) zu sehen, besonders stattlich als eine Art

Nische ausgebildet und trug einen kleinen, offenen Rundtempel. Spater ist dies

geiindert und ein zweiter kleinerer Hof K vorgebaut worden. Von hier gelangt man
durch die groBe Einfahrt L auf die ScbloBstraBe, die den ostlichen Fliigel des Baues

begrenzt. AUe diese Telle sowie die welter siUKvestlich hinzugefugten Bauten sind

spateren Ursprungs und scheinen unter Christian 1. entstanden zu sein. Die iilteste
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Markgrafenburg war, wie aus einem alten l(i'22 angefertigten Modell hervorgeht,

ein weit kleinerer Bau. der den groBen Turm A auf der nordwestlichen Ecke hatte.

Von hier zog sich ein Fliigel sudwiirts in der Richtung von B nach dem Fliigel C
hin, so da6 das damalige Schlol? ungefahr die Halfte des jetzigen groBen Hofes

einnahm.\) Kurfiirst Moritz verfuhr, als er 1547 zur Regierung kam, mit diesem

Bau gerade so, wie Franz I. um dieselbe Zeit mit dem Louvre: er lieB den west-

lichen Fliigel abbrechen, fiihrte den nordlichen und den siidliclien in westlicher

Richtung welter fort und schloB diese dort rechtwinklig durch den heutigen West-

tliigel. Der groBe alte Hausmannsturm an der Ecke kam so in die Mitte des

Nordtliigels zu stehen. In die SchloBstraBe sprang aber am ostlichen Fliigel in

der Gegend des Treppenhauses D ein alter runder Turm vor. Er bildete damals

die siidostliche Ecke des Schlosses und hndet sich noch auf jenem Modell von

16'22, das den zweiten kleineren Hof noch nicht enthiilt.

Das Portal der ehemaligen SchloBkapelle (Abb. 218), einst im Hole zwi-

schen den Tiirmen G und A stehend, jetzt, wie gesagt, an anderem Orte wieder

aufgestellt, mit der Jahreszahl 1555, bezeichnet den unter Kurfiirst August be-

wirkten AbschluB des von Moritz begonnenen glanzenden Werkes.-) Es ist eine

der edelsten Portalschopfungen der Renaissance in Deutschland, in Schonheit

und Klarheit des Aufbaus, Anmut der (Jrnamente und Feinheii der Gliederung

den Geist durchgebikleter Hochrenaissance verkiindend. Vier kannelierte korin-

thische Silulen von klassischer Form bilden die Einfassung und tragen das stark

vortretende Gebalk, an dessen Fries eine herrliche Akanthusranke, wie nach den

besten romischen Mustern gearbeitet, sich hinzieht. Ein Gesims mit Zahn-

schnitt, Eierstab und Konsolen bildet den AbschluPi. Dariilier eine Attika mit

vier Pilastern, reich ornamentiert, in den Seitenfeldern zwei Apostelfiguren, in

dem breiteren Mittelfeld die Auferstehung Christi in trefflichen Reliefs. Dazu
kommen vier andere Heilige in eleganten Nischen, die zwischen den Siiulen die

Seitenfelder schmiicken. Nur halien die Siiulen ein etwas gedrungenes Verhaltnis

und der unterste .Socket ist allzu schwer und hoch. Im iiljrigen hat auch das

gleichzeitige Italian wohl nichts Besseres hervorgebracht. Von demselben Reich-

tum und gleicher Schonheit ist das Schnitzwerk der Tiir, sowohl im Ornamen-
talen als auch im Figiirlichen von uniibertroffenem Adel. Da dies prachtige Werk
bisher als italienische Arbeit gait, so hielt man den in den Baurechnungen offer

erwuhnten Joliann Muria fiir den Meister. Uber diesen Kiinstler teilt Gurlitt ^)

mit, dais er sich Juan Maria de Padova oder Padovano nannte und als Schiiler

und Gehilfe des Jacopo Sansovino gemeinsam mit Paolo della Stella an den Re-

liefs in der Antoniuskapelle des Santo zu Padua beteiligt war. Seit 1536 er-

scheinen beide in Prag mit Arbeiten am Belvedere in Prag beschaftigt, zugleich

mit Hans de Spatio und Hans Trost. Es wird darauf hingewiesen, daB der herr-

liche Akanthusfries am Belvedere nilchste Verwandtschaft mit dem am Kapellen-

portal in Dresden zeige. Neuerdings jedoch betrachtet inan Cliristoph. Walter,

den tiichtigsten Bildhauer Saohsens aus dieser Zeit, den Kiinstler des vorziig-

lichen Grabmals Hugos von Waldenburg^) in der Wal den burger Kirche und
des ausgezeichneten Altarwerks zu Penig''), auch als denjenigen unseres Kapellen-

portals. Gearbeitet hat er daran unzweifelhaft, und es ist fiir ihn sprechend,

daB gleicbschone Ornamentfriese, wie wir sie hier linden, auch an jenen beiden

Meisterwerken vorlianden sind. Der Kiinstler war in Breslau geboren, aber schon

1) AbbiUl. desselbpu bei Week Taf. 8.

-') Aufn. bei Ortwein Taf. 41—17.

3) Diireli C. Gurlitt a. a. 0. S. 4(5 ff.

*) Ban- und Kuiistdenkm. d. KoiiiKr. Saclisen, Heft 13, Beil. II—IV.

5) Daselbst, Ilcft 14, Beil. HI.
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Abb. '21S Schlul'ikapellenportal zu Dresilcu

(Nach Phut. F. & 0. Brockmauiis Naohf. [R. Tamme), Drcsilen)

friihzeitig in Dresden tatig. Ob er vielleicht eine Lehrzeit in Prag zugebracht
hat, mu6 dahingestellt bleiben.

Die ScbloBkapelle ist im 17. .Tahrhundert beseitigt worden. Ihr schimer

Altar befindet sicb jetzt in Torgau.

Zusiitze und Umgestaltungen von durchgreifender Art erfuhr das Schlofi

am Ende unserer Epoche. Zu den letzten Arbeiten gebort das in derber Rustika
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ausgefiihrte Hauptportal der Nordseite Ijei A, mit vier toskanischen Rustikasaulen

dekoriert und mit Trophiien und Wappen reicli geschmiickt, das ahnlich liehandelte

Portal, welches bei G in den zweiten Hot fiihrt, ferner die ganz einfach derbe

Architektur des Hofes K (Abb. 219), mit den kriiftigen Arkadengiingen an der ost-

lichen und sudlichen Seite, endlich das stattliche Hauptportal, welches den Ein-

gang L nach der SchloBstraBe einfaBt und in einem mit Plattform abgeschlossenen

Vorbau liegt. Es ist ein ungemein grandioses Werk, unter Christian I. seit 1592

durch Paul Buchner erbaut, der die ganze vortrefflich durchgetuhrte Anlage des

kleinen Hofes geschaften hat. Gekuppelte toskanische Rustikasaulen fassen

den Bogen ein, in dessen SchluBstein eine trefflich gearbeitete Gruppe des

Pelikan, der fur seine Jungen sich die Brust offnet, „wodurch dann die Aflfek-

tion eines guten Regenten gegen seine getreue Untertanen angedeutet sein soil".

In den Metopen des Frieses sind priichtige Lowenkijpi'e gemeiBelt.M

Alili. 2iy Stallhof des Schlus.sc^ /.u Jiic.Mlni

(Nach: Fritsoh, Denkmaler deutscher Renaissance)

Alle diese spateren Telle sind in einem groBartigen, aber etwas freudlos

schweren Stile behandelt. Ferner gehoren dieser Spatzeit die hohen Dachgiebel

an, welche an einzelnen Teilen des Baues, im groBen lIau]ithofe und an der AuBen-

seite des Westfliigels sicii linden.-) Urs])runglich war das SchloB, wie das Modell

im Historischen Museum und ein ebendort belindliches altes Gemiilde von Andreas

Vogel beweisen, iiberall mit solchen Giebeln geschmiickt. Dazu kam eine voU-

stiindige Dekoration mit Sgraffiten an den AuBenwanden, wie in den Hofen meistens

grau in grau, an einzelnen Punkten, z. B. der oberen Halle am Turm, in farben-

prachtiger Malerei. Das ErdgeschoB zeigte in der Abbildung Diamanttiuaderungen,

1) AbbUdung des Portalbaiics mit der elcsanten, das Ganze 'wirksam kronenden Kuppel-

rotunde bei Week, Taf. 11. Dmzu Ortweiu Taf. 33.

-) Abl). bei Ortweiu Taf. 12.
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dariiber eineii hohen Triglyphenfries. Die iibrigen Stockwerke wurden durch lireite

Laubfriese getrennt, die FUichen zwischen den Fenstern wareii liLciiriicben Dar-

stellungen vorbehalten. Bis zur Spitze der zahlreichen hohen Giebel erslrecUte

sich diese Bemalung, die deni weitlaufigen Bau einen Ausdruck iippigen Reich-

turns verlieh.'l (Abb. 220.)

.\lib. 220 SoliloB zu Dresden (Nacli Week)

Die Fenster der spateren Teile sind zu zweien gruppiert und niit Giebeln

abgeschlossen, die alteren vom Bau des Kurfiirsten Moritz haben breite schrage

Leibungen mit Rahmenprofil und runden Schilden, bisweilen auch mil Kanneluren.

Von der ebemaUgen Pracht des Innern ist fast nichts erhalten. Nur ini

oberen Stock sieht man zwei Zimmer mit trefflichen Holzdecken, schon gegliedert

1) Vgl. bei Week die Taf. 12 n. 13.
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und gut eingeteilt, Arbeiten des Tischlermeisters David Fleischer vom Jahre 1591/)

Das „Porzellanzimnier" im Hausmannsturm hat flaches Klostergewolbe mit Stich-

kappen und eine aufierordenllich zarte Malerei von Grotesken im Stil der Raffael-

sclitiler und der Loggien. Der Reichtum der Ausstattung, an der welsche Kiinstler

aller Art lieteillgt waren, muB aul'ierordentlich gewesen sein. Die Kapelle war mit

kostbaren flandrischen Teppichen, die Passion darstellend, geschmiickt, welche

man jetzt im Kuppelsaale der Gemaldegalerie sieht. AuBerdem batten Dresdener

„Teppichmacher" nach Entwurfen Lukas Granachs einen „Turkenzug" ausgefiihrt.-j

Der im obersten Stockwerk den ganzen Westfliigel einnehmende Riesensaal war
mit gemalten Riesenfiguren, welcbe die Decke zu stiitzen schienen, dekoriert.

Als Maler finden wir da eljenfails mehrere Itabener: Fi-aiwe^^ro liiirliiiio und die

Briider Beiiedild und Gabriel de Tliohi. Der erstere kehrte indes scbon 1555 in

seine Heimat zuriick und mochte niclit ferner in einem Lande bleiben, wo er sich

das Podagra geholt hatte. Von den Arbeiten dieser Kiinstler ist nichts erhalten.')

Das von Kurfiirst Moritz Begonnene wurde von seinen Nacbfolgern mit noch

groBerer Pracbt fortget'iihrt, so daB x\osseni in drei Jahren allein f'iir Marmor-
arbeiten im SchloB 3881 Gulden ausgab, ftir solcbe im Lustbaus wabrend der-

selljen Epocbe 6540 11. Die Gesamtkosten des SchloBbaues wurden IjIoB von

1548—54 auf 100941 MeiBner Gulden berecbnet.')

Weiterbin lieB Kurfiirst August von 1559—63 durcb Paul Buclmer den

groBartigen Bau eines Zeugbauses ausfiibren, von welcbem wenigstens die

biicbst bedeutend wirlcende Anordnung noch vorbanden ist. Um einen lang-

gestreckten Hof zieht sicb das Gebaude nach alien Seiten mit einer gewaltigen

zweischiffigen Halle bin, deren Kreuzgewolbe auf kraftigen toskaniscben Saulen

ruben. Es ist die Bebandlungsweise, welcbe dann l)ei alien folgenden dortigen

Baulen maBgebend blieb. Die Persi)ektive dieser berrlicben gewolbten Siiulenballe

ist eine ungemein grandiose, bei aller Einfacbbeit durcb die scbonen Verbidtnisse

von mticbtiger Wirkung. Das AuBere erbielt ursprtinglich durcb kunstvull ge-

scbweifte Giebelaufsatze, die sicb aucb an den Hofseiten zeigten, sowie durch

filnf energisch behandelte Portale eine belebtere Gestalt, die freilich spater durch

Beseitigung der Giebel sicb in ode Niicbternbeit verwandelt hat.-'i

In Verbindung mit dem ScbloB, an den iistbcb vorspringenden Georgsbau

anstoBend, lieB Ghristian 1. seit 158() den St allhof erbauen, dessen Anfang auf

unserer Abb. 216 bei verzeicbnet ist. Hans Irmisch wurde unter dem ausge-

zeichneten Arcbitekten Paul Buehner mit der Baufubrung betraut. Von auBen

wird das Gebaude durcb eine hohe Mauer abgescblossen, die durcb machtige

Portale im derben Spiitrenaissancestil, denen des Scblosses entsprecbend, durcb-

brochen ist. Das obere GeschoB bat gekuppelte Fenster mit GiebelkrOnungcn.

Diese einfacben Formen erhielten durch vollstilndige Bemalung der Fassaden, die

man teilweise in wirksamer Weise erneuert hat, ibre Belebung; im ErdgeschoB

Diamantquaderung, dazwischen Felder mit einzelnen Kriegerfiguren ; darijl)er ein

miicbtiger Fries mit Reiter- und Wagenziigen in der ganzen Lange des Gebiiudes;

endlich oben zwiscben den Fenstern wieder einzelne Gestalten. Wie Ijeim SchloB

war also aucb bier alles auf eine pracbtvolle gemalte Ausstattung angelegt.'^)

An dem vorderen Portal meldet eine Inschrift, Herzog Christian babe den

Bau „equorum stationi et militarium exercitationi" errichtet. Im Innern besitzt

1) Abb. bei Ortweiii Taf. 13.

2) S. Gurlitt a. a. 0. S. 22—29.
8) Ebenda S. 50 ff.

^) Vgl. lien oben zitierten Aiifsafcz von Schmidt a. a. 0. S. 167.

0) (ienaueres iiber den Bau bei C. (iurlitt, Das Zeugluius, der Zenghof nnd die Briililsche

Terrasse. Dresden 1877. VrI. audi die Abb. bei Week.
'') Abb. bei Week Taf. 14. Danaeh bei Ortwein Taf. 21.
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das Gebaude einen schmalen, langgestreckten Hof, an der nordostlichen Langseite

durch zwanzig Arkaden auf machiigen toskanischen Saulen eingefaBt, ehemals

often, jetzt bis auf den Torweg vermauert [\])h. 219). Das ObergesehoB, welches die

Gewehrkammer enthalt, zeigt die gekuppelten Fenster mit Giebeln wie am AuBern.

Bei ist eine Halle mit gotischen Rippengewulben auf kurzen Rundpfeilern, die

ehemals die Verbindung mit dem SchloB vermittelte. In diesem schonen Hofe, der

ehemals nach dem Zeugnis alter Alibildungen') aufs reichste bemalt war, nament-

lich zwischen den Fenstern die Taten des Herkules enthielt, fanden die Ringel-

rennen statt; davon zeugen noch jetzt die beiden prachtvollen Bronzesaulen,

zwischen denen die Bahnen fiir die Renner abgeteilt waren. An den Postamenten

mit Trophaen, am unteren Teil des Schaftes mit Arabesken, Waffen und Emblemen
geschmiiekt, tragen sie auf den eleganten korinthischen Kapitellen ein verkropftes

Geljalk und auf diesem kleine Obelisken. Diese treft'lich ausgefiihrten Arbeiten

sind von Martin Hilger gegossen.-) An der andern Seite schlieBt sich dem Hofe

eine geraumige Remise an, dreischiffig mit schlichten Kreuzgewolben auf 18 in

zwei Reihen gestellten dorischen Saulen, eine iiberaus groBartige Anlage. Dieser

Teil des Gehiiudes, der, spiiter unigebaut, im olieren GeschoB lange Zeit die Ge-

miildegalerie beherbergte, zeigt an der Fassade noch jetzt zwei groBartige Portale,

den beiden anderen, sowie denen des Schlosses entsprechend. Der ganze Bau in

seiner ursprunglichen Erscheinung mit zahlreichen marmorgeschmtickten Siilen

und Zimmern war ein Prachtwerk, zu dessen Herstellung in fast sechs Jahren

nieht weniger als 200000 Gulden aufgewendet worden waren. ^) Man hatte nichts

gespart, ihn von auBen wie von innen aufs reichste auszustatten (Abb. 221).

Nosseni bestellte dafiir in Modena 180 bemalte und vergoldete runde Schilder,

Carlo de Cesare goB 46 fiirstliche Bildnisse mit Postamenten und Wappenschilden

„fur die Galerie hinter dem Stall" und 23 Bilder aus gebranntem und glasiertem

Ton.''^ An kostbaren Geriiten, geschnitzten Sesseln mit eingelegten Steinen, mar-

mornen Kredenzen, Kunstsachen aller Art fehlte es ebenfalls nicht, so daB das

Ganze ein Museum genannt werden konnte.'j Von der alten Ausstattung zeugt

noch die Gewehrgalerie, das ObergesehoB jener Arkaden, ein langer Gang mit

reichbemalter Kassettendecke und auf den Pfeilern zwischen den Fenstern und
der gegentiberliegenden Nische mit den Bildnissen von 52 silchsischen Fiirsten in

priichtigen Rahmen.") Leider hat der ursiiriinglich so gliinzende Bau spater die-

sel])e Verwahrlosung und Verunstaltung iiber sich ergehen lassen miissen, die das

SchloB jetzt so unscheinbar gemacht hat. Auch die jiingste Herstellung hat

beiden Bauwerken die alte Pracht nicht wiederzugeben vermocht.

Der biirgerliche Privatbau in Dresden bietet gerade nicht Bedeutendes

fiir unsere Epoche, aber immerhin doch einige anziehende Werke. Es scheint,

daB in die liiirgerlichen Kreise der neue Stil durch den uns schon bekannten

Melch/or Trost eingefiihrt wurde, der als junger Mann mit dem Bau des Neustiidter

Rathauses betraut war (1527). Das im Jahre 1755 abgerissene Gebaude war, wie

alte Abbildungen bezeugen, mit hohen bogenformig abgeschlossenen Giebeln be-

krijnt. Das erste Stadium der Friihrenaissance wird sodann namentlich durch

einen reichen Erker am Eckhaus von Neumarkt und Frauengasse vertreten.') Die

runde Grundform, die Art des Auskragens erinnert an die Erker am Saalbau zu

1) Bel Week Taf. 15.

2) Dr. J. Schmidt a. a. 0. S. 162. Abb. bei Ortwein Taf. 8— 10.

3) Week S. 55.

>) Dr. J. Schmidt a. a. 0. S. 137 u. 139.
•'') Die Abb. nnd Beschreib. bei Week S. 53 if. geben eine lebendige Anschauung des vor-

maligen Ziistandes.
S) Bau- u. Kunstdenkm. d. Konigr. Saehsen a. a. 0. Beil. XX.
') Abb. bei Ortwein Taf. 39. Bau- u. KuBistdenkm. a. a. 0. S. 640.
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liT.ilJP^iTfe:-*

Torgau, der Fries mit spielenden Putten zeigt Verwandtschaft mit dem Georgen-

l)au und mag von derselben Hand wie jener ausgefiihrt sein. Ein ilhnlicher Rrker,

aber in den kriiftigeren Formen der Spiitzeit mit derben (Juadern und einer

Schlange als Konsole, ist an einem Hause weiter abwarts in der Frauengasse.')

An mehreren Hausern der SchloBgasse und anderer StraBen siehl man htibsche

kleine Bogenportale lAbb. 222), zu beiden Seiten Muschelnischen mit Sitzen, die

Archivolte kriiftig und zierlich mit Zahnschnitt, Eierstalj, Konsolen und abnlirben

Formen gegliedert.") Bezeichnend fiir die meist schmalen,
,

aber sehr bohen Hauser ist die haulige Anwendung vier-

eckiger Erker, iiber dem Erdgeschofi auf Konsolen heraus-

gebaut, mit Pilastern gegliedert, oben mit geschweiftem Dach
abschlieBend, statt dessen man spater oft einen oflfenen

Balkon angebracbt hat. Diese Erker, nicbt seiten paarweise

angeordnet, geben viel Reiz und Leben. Ein Haus in der

Wilsdrutfer Gasse hat einen solchen mit nachgeahmter Holz-

architektur; ebenso sind samtliche Fenster desselben mit

einem barocken Rahmenwerk eingefaBt, das die Formen des

Holzbaues nachbildend, schon dem 17. Jabrhundert angehiirt.^i

Aus dem Anfange desselben .Jahrhunderts stammt das Haus
SchloBgasse Nr. 19; am Erker die ungeschickt gemachten

Brustbilder Kurfiirst Christians II. und seiner Gemahlin Hed-

wig von Diinemark, dabei das sachsische Herzogswappen,

das kurftirstlicbe und das danische Wappen. Im Hausllur

eine hiibsch ornamentierte Tiir, die zur Treppe fiihrt. In

derselben StraBe Nr. 22 sab Liibke noch ein Haus, dessen

tiefer schmaler Flur auf einen kleinen Hof miindete; rechts

war die steinerne Treppe auf Pfeilern angelegt, an der Riick-

seite des Hofes Arkaden in drei Geschossen, je zwei weitgespannte Rundbogen auf

dorischer Mittelsiiule. Ein zierliches Portal der oben bescbriebenen Art voni Jahre

1579 in der Kleinen Kirchgasse, fein gegliedert und mit der stolzen Inschrift:

,Einer Saule gleich bin ich,

Alle Leute hassen mich,

Und alle, die mich hassen.

Die miissen raich bleiben lassen;

Allen die mich kennen
Wiinsche ich was sic mir gonuen

;

All mein Anfang und Ende
Stehet in Gottes Handen."

Ahnliche Portale in der WeiBen Gasse, wo noch ein anderes in mehr mittelalter-

licher Weise mit Hohlkehlen und Rundstiiben gegliedert ist. Ein iibnliches in der

Neusiadt, an der MeiBener StraBe. Wieder ein anderes, mit Diamaniquadern,

Zahnschnitten, Eierstab und Konsolensims gegliedert, in der Pfarrgasse, mit hiibsch

geschnitzter Tiir und eisernem Klopfer.

Unter den SchloBbauten im Lande ist nichts mehr im urspriinglichen Zu-

stande vorhanden. Von originellem Reiz muB die von Kurfiirst Moritz im Frieden-

walde nordlicb von Dresden bis 1546 erbaute Moritzburg gewesen sein^. die

1584 einen Umbau erfuhr, dessen Gestalt ein Modell im historischen Museum

Al)b. 222 Vuii fiiiem Portal
zu Dresden

1) Abb. bei Ortwein Taf. 40.

2) Ygl. Ortwein Taf. I, 6, 16.

3) Abb. in Puttrichs Saehsen.
^) Vgl. das ausgezeichnete Werk; Sachsische Herrensitze nnd Schlosser, herausgeg, von

Haenel, Adam und C. Gurlitt. Dresden 1880 fg. fol., welchem unsere Abb. 223 entnommeu ist.
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veranschaulicht (Abb. 223). Es war ein schlichtes JagdschloB, das niit hohen
Giebeln und Treppenturm aus einem weiten Hofraum aufragte, rings von niedri-

gen, zur Verteidigung eingerichteten Mauern umgeben. Runde Tiirme, deren einer

den Eingang enthielt, auf den Ecken. In dem durch Poppelmann spiiter aus-

gefuhrten Umbau sind von der friiheren Anlage nur die.se Tflrnie beibehalten

worden. AuBerdeni wiire etwa die .seit 15G7 durcb llicroiii/miis Lo/fcr im Erz-

gebirge drei Stunden ostlich von C,hemnitz errichtete Augustus burg zu nennen,

ein durchaus niicbterner, in strenger Itegelmafiigkeit ausgefiilirter SchloBbau mit

vier groBen Pavilions auf den Ecken und einem kreuzformig angelegten Hofe.

x^r^-'^^r
n

^

f
'
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Alib. 'J'J3 Moritzburg bei Dresden

Die Vernachlassigung und Verwiistung hat die schi'men kronenden Galerien ge-

rauljt, die uni das Ganze herumliel'en, die giebelartigen Aufsatze der Eckpavillons

entf'ernt und noch vieles andere, zugleich die priichtige innere Ausstattung. Der

muchtige Rustikatriumphbogen des Eingangstores und Spuren seines einstigen

reichen Aufsatzes, sowie das schone innere Portal sind die letzten Spuren seiner

einstigen AuBenarchitektur. Das einzige sonst noch Wertvolle an dieseni Bau ist

die von Gerhard ran. der Meer, also einem Niederliinder, herruhrende Kapelle.

Sie befolgt die lieim Torgauer und Dresdener .SchloB zuerst gegebene Grundform

eines gestreckten Rechtecks mit dreiseitig umlaufenden Emporen. Die inneren

tiefen Arkaden, unten mit toskanischen, oben mit ionischen Halljsiiulen besetzt,

das Tonnengewolbe mit Feldern und Rahmenwerk ergeben eine sehr schwere

Wirkung; diese Erscheinung der Kirclie hat iibrigens eine starke Verwandt-

schaft mit der der Universitiitskirche zu Wiirzburg, allerdings hauptsilchlich

wegen der Anlehnung an die rijmische Antike, insljesondere das Kolosseums\'stem.

Der Altar mit Cranachschem Gemalde ist von sehr mageren Siiulen eingefaBt,

besitzt aber glanzenden Autsatz mit Wappen und ist reichfarbig und vergoldet;
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schon die Kanzel duich ilireii priichtigen Kngelfries und ilire Cranachschen (ie-

miikle zvvischen lleriiien.

Der wackere Lotter hatte das MiBgeschick, im Laut'e dieses Baues beim

Kurtursfen in Ungnade zu fallen, was dann, wie es scheint, eine voUige Zerriittung

seiner Verhilltnisse mil sich fiihrte.')

An nianchem anderen Edelsitze des Landes sieht man nocli einzelne Reste

aus der Renaissancezeit, docli wenig von wirklicher hervorragender Bedeutung.

Es mag das SchloB zuClolditz an der Zwickauer Mulde erwiihnt werden wegen
des prachtvollen Portals im Hofe, das zu den elegantesten Werken unserer durch-

gebildeten Hochrenaissanee gehort.-)

Audi eine kleinere Merkwiirdigkeit linden wir hier, wie sie in Deutscliland

sonst selten ist: das kleine Schlollchen in OberlOHnitz mil einer inneren Aus-

stattung hauptsachlich in Malerei, wie seiche aus der Mitte des 17. Jahrhunderts

kaum mehr vorkommt. Es ist das FachwerkobergeschoB iiber dem gewolbten

ErdgeschoB mit einem etwa 7 m im Geviert groBen Mittelsaal und je zwei kleineren

Riiumen zu den Seiten. Der Saal hat PlattenfuBboden und ringsum eine schone

Tiifelung mit toskanischen Pilastern, deren Felder mit ganzen Figuren und

kleineren Bildern allegorischen hihalts bemalt sind; die Balkendecke enthidt in

ihren bO Zwischent'eldern gemalte Vogel; die Nebenraume sind in ganz ahnlicher

Weise geschmiickt, alle mit bemalten Balkendecken und Tiit'elungen; auch stehen

schone Ofen in den Ecken. — Das Ganze ist etwa l(>oO fiir Kurfiirst Johann

Georg II. erbaut, wie es scheint, als eine Art Sommersitz in den Weinbergen.')

Von groBerer Wichtigkeit ist das stattliche Schlofi Schonfeld, stolz und

hoch sich mit seinen zwei Vordergiebeln und Treppenturm dazwischen aus seinem

Teich erhebend. Ein hiibsches rundbogiges Portal gibt Zutritt zu dem sechseckigen

Turm, das ErdgeschoB ist fast ganz gewolht, die olieren Iliiume besitzen aber

noch fast alle ihre schunen, alten, bemalten Balkendecken. Zwischen den Balken

sind durch Leisten Felder gebildet, die nun in niannigfachster Dekoration prangen,

Urnamente naturalistischer oder mehr geometrischer Art, im Stil von Intarsien

oder Zweigen mit Blattern und Bliiten, lange oder quadratische Felder, kurz eine

ganze Musterkarte solcher Erfindungen. Auch schone Kamine sind noch vor-

handen; das Ganze ist wenig gestOrt und heute in guten treuen Handen. Es

entstand, wie es heute ist, seit 1.573.

Seitdem in Dresden die Renaissance zur Herrschaft gekommen war, und

durch den glilnzenden Hofhalt der Fiirsten die Stadt sich mit Prachtbauten

schmiickte, begann ein durchgreifender EinfluB sich auf die benachbarten Stadte

geltend zu machen. In MeiBen, dem alten Sitz der Markgrafen, erdriickt der

gewaltige spatgotische Bau der Albrechtsbu rg^) alles, was die spiiteren Zeiten

aufgefiihrt hajjen. Das Werk des westfalischen Meisters Arnold, das groBartigste

deutsche FurstenschloB des spateren Mittelalters, gehort in seiner ganzen Form-

gebung noch der Gotik; aber der Geist, der diese unvergleichlich imposanten

Gewolbe geordnet und darchgebildet hat, laBt das Wesen einer neuen Zeit er-

kennen. Denn das Streben nach geschlossener und planvoller Anordnung eines

vielfach zusannnengesetzten Ganzen, die geistreiche Verbindung und Gruppierung

der Rilume, die einheitliche Gestaltung des AuBeren, das alles, wenngleich noch

mit den Formen des Mittelalters bewirkt, ist dem Palastbau der Renaissance in

1) Die Geschichte dieses Baues s. bei Wustraann, Der Leipziger Baumeister H. Lotter.

Leipzig 1875.

') Abb. bei Haeuel u. Gurlitt, Siiehsische Herrensitze etc. Taf. 34.

8) Niilieres Bau- und Kunstdenkm. d. Konigr. Sacbsen, Heft 26 S. 136 ff. Beil. V, VI.

Abb. 148—152.
*) Vgl. die gediegene Schrift von Corn. Gurlitt, Das Scliloll zu Meifien. Dresden 1881 und

die Aufnahmen in den Siichsischen Herrensitzen und Schliissern, Taf. 38—44.
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seinem Grund innig verwandt. Die ungewOhnliche Weite und Hohe der Raume,

die reich verschlungenen Stern- und Netzgewolbe, die geschickten Zusammen-
hange, die klar und harmoniscli angeordneten Fenstersysteme in ihren tiefen

Mauernischen, endlich die stolze Wendeltreppe im Hofe, das alles sind Vorziige,

die diesen wundervollen Bau vor alien ilhnlichen auszeichnen, aber auch auf

Vorbilder auBer Deutschlands — im welschen Westen — hinweisen.

Nur besclieiden ist dagegen, was die Renaissance hier bietet. Zunachst

gewuhrt der Dom in niehreren Denkmalen sehr friihe Beispiele des neuen Stiles.

Unter den zablreichen ehernen Grabplatten in der Begriibniskapelle der Fiirsten

gehOren die aus der GieBhi'itte Peter ]'isc/iers stammenden Albrechts des Beberz-

ten (f 1500), Amaliens von Bayern (f 1502), Sidoniens (f 1510) und Friedricbs

(-j- 1510) zu dem Scbonsten, was auf diesem Gebiete in Deutscbland je geleistet

worden ist; die wundervollen Friese in Ornamenten und Figuren um die Fiirsten-

gestalten sind offenbar unter der Einwirkung und wohl nach Entwurf von Peter

Flettncr entstanden. Auch die Tumba des Slitters dtirfte ein Werk der Nurn-

berger GieBbiitte, vielleicht IJennaun Vi.sc/iers sein. Es ist sicber eine Niirnberger

Arbeit. In der Georgenkapelle ist die Reliefplatte des Herzogs Georg (f 1539)

und seiner Gemahlin mit hiibschen Ornamenten einer noch friihen Renaissance

geschmiickt, denen am Georgenbau in Dresden verwandt.

Weiter sieht man an zablreichen Biirgerbausern der Stadt den EinfluB des

kunstliebenden Hot'es. DerFrtih-

zeit gehort das Haus an der

Ecke der Elbgasse, mit bohem
Giebel, der fast noch in mittel-

alterlicber Weise durch Lisenen

gegliedert und in seinen Staffeln

durch Halbkreise bekront ist.

Ein groBer recbtwinkliger Erker,

auf der Ecke diagonal angeord-

net, hat Wappen und Brustbil-

der sachsischer Fiirsten in zwei

Stockwerken, an den Pilastern

flacbe Ornamente im Stile des

Georgenportals zu Dresden, aber

minder fein, bezeichnet 1533.^)

AUerlei Portale von den dreifiiger

Jubren des l(j. Jabrhunderts an,

oft biiclist maleriscb, zeigen das

Streben, die neuen Kunstformen

an die Stelle der viberlieferten

zu setzen (Abb. 224). Mit eini-

gem Aufwand ist ein ansebn-

licbes Giei)elhaus binter der

Stadtkirebe behandelt, am I^or-

tal 1571 bezeichnet, mit einera

ungeschickten Relief, Simson

mit dem Lowen kiimpfend. Es

ist die Arbeit eines wohlnieinen-

den, aljer schlecbt gescbulten

Abb. 224 Portal vom Jahnaschen Freihof zu MeiBcn

1) Nach einer Veriiiutmig C.

Gurlitts das Werk C h r i s t o p h
Walters.
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Steinmetzen. Dor hohe Giebel ist mit Pilastern, Voluten, aufgesetzten Henkel-

vasen effektvoll gegliedert.

Seit dem Beginn des 1 7. Jahrhunderts findet man kleine Portale mit zier-

licher Bogengliederung nach Dresdner Muster. So in der BurgstraBe Nr. 108 vom
Jahre 1G05, ein sehr liiihsches am Gornischen Platz V(im Jahre 1()0;5, mit Konsoien,

Eierstal), Zahnschnitt und faoeltierten (Juadeni. Kin ganz vortrett'liches reich

gegliedertes von 1(J0;5 am Kleinen Markt, und elienda em anderes von 1001, iihn-

lich behandelt und mit dem Spruch : Herr nach deinem Willen. AUerlei Varianten

kehren wieder, namentlich am Ilahnemannsplatz und in der Baugasse. Ein

phantastisch derbes, aber wirkungsvolles Barockportal mit Hustikapilastern, Voluten

und Obelisken vom Jahre Kill- Ijildet den Aufgang zum Kirchhofe. Derb und

flott das Portal am Gasthof zum Ilirscli, mit einer naiven Darstellung von Diana

und Aktaon. Hohe malerische Dachgiebel auf beiden Seiten hat das Eckhaus

am Markt, jetzt Apotheke, in der Mitte mit einem Erker auf Konsoien und
eleganter toskanischer Saule.

Beachtenswertes ist in Pirn a zu verzeichnen. Die Friibrenaissance tritt an

dem alten Giebel des neuerdings umgejjauten Ratbauses zuerst in zienilicb un-

sicherer Bebandlung auf. Die Portale sind noch spitzbogig mit durcbschneiden-

dem Rahmenwerk, das Hauptportal wird von einer lisenenartigen Pilasterordnung

umfaBt und von zwei groBen al)enteuerlicb gestalteten Delpbinen bekrtint. Das
dabei angebrachte F. H. ist vielleicht das Zeicben des ausfiibrenden Arcbitekten.

Das Ganze diirftig, die neuen Formen nur wie vom Horeiisagen angewandt. Der

Giebel hat eingekerbte

Voluten und magere Li-

senen, die Fenster sind

mit ebenfalls gekerbten

Rahmen von flacber Pro-

filierungumfaBt, dieKeb-

len von geringer Tiefe.

Das barocke Glocken-

tiirmchen auf dem Giebel

ist ein sjiaterer Zusatz.

Ungleich reicher ist das

hiibsche, ebenfalls der

Friihrenaissance angeho-

rende Portal des Hauses

Nr. - 1 in der Niederen

BurgstraBe (Abb. 225).

Der etwas gedriickte Bo-

gen, mit wunderlich be-

handeltem Eierstab und

Ranken geschmiickt, ruht

auf zwei schriig gestellten

Rundscheiben mit deko-

rativen Reliefkopfen nach

Mantegna. Unten sind

zwei runde Sitzsteine an-

gebracht, wie sie bei den

mitteldeutschen Hauspor-

talenjener Zeit allgemein

beliebt waren. Die Ein-

rabmung bilden Rahmen-
Abli. -I'Zt VoTtid aus Pirna

(XacU: Bau- und Kuiistclcukmaler ilcs Koiiigreidis Saeliscu)
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pilaster mit reicliem Ornament, Masken
und Laubwerk im Stil Aldegrevers, alles

in derbem Relief, aber lebendig ausge-

fuhrt. In den korinthischen Kapitellen

sind Engelskoiifchen angebracht, in den

Bogenzwickeln die beliebten Figuren von

Adam und Eva, ziemlich seltsani bewegt.

Das Dekorative ist durchweg priichtig,

die Komposition unsicher, wie denn z. B.

iiber den Kapitellen gleich das Gesinis

liegt. Der Baumeister hat sein Steinmetz-

zeichen samt den Buchstaben W. B. bei-

gefijgt ; daB er das stattliche Haus fiir

sich selbst errichtet hat, geht aus dem im
Aufsatz angebrachten Brustbilde hervor,

das eine charaktervolle Gestalf in langeni

Bart, Zirkel und Winkelniali in den Hiin-

den, darstellt. Zu den Seiten eine miinn-

liche und eine weibliche Figur, die in eine

lebendig bewegte Ranke auslaufen. Be-

zeichnend ftir den Charakter der Fruh-

renaissance ist auch die Behandlung der

Fenster in den beiden Dbergeschossen,

deren schriige ilache Rahmen mit Medall-

ions geschmiickt sind. Das Ganze steht

stark unter dem Einflusse des Georgen-

baues zu Dresden. Der Baumeister W. B.

soil nach der Uberlieferung der der groB-

artigen llauptkirche sein.

Was sich sonst an Privathiiusern

fmdet, ist minder erheblich. Eine beach-

tenswerte Eigentiimlichkeit sind die zahl-

reichen Erker. Der Nordseite der Kirche

gegeniiber sieht man ein kleines Portal in

der iiblichen sachsischen Art mit reich

gegliedertem Bogen und zwei Sitzen an

den Seiten; ein ahnliches, ebendort am
Kirchplatz befindliches, ist etwas einfacher

behandelt. Was sich sonst noch bemerk-

bar macht, gehort dem beginnenden Schweifstil an, der hier in seinen derben

Formen und seinen Metallornamenten an mehreren resolut gearbeiteten Weiken
vorkommt. So ein Eckhaus der Dohnaisehen StraBe und der Barbiergasse mit dia-

gonal gestelltem Erker von 1()24 aut' kriiftigen Konsolen, gesclmiilckt mit Masken,

anderem Figiirlichen und dem iiblichen Metallornament (Alib. 22(i). An demselben

Hause ein Bogenportal in iiljertrieben derben Formen. Ein ilhnliclies Portal, iiber

welchem ein viereckiger Erker vorspringt, an dem Hause SchloBstraBe IS. Aus

derselben Zeit und in gleichartiger Formbehandlung ein diagonal gestellter Erker

an einem Eckhaus der Oberen BurgstraBe, der an den Seiten sogar noch spat-

gotisches MaBwerk zeigt, wiihrend die Front durch verschlungene barocke Bander

und die mittlere Konsole durch eine fratzenhafte Faungestalt dekoriert ist.

Ungleich wertvoller sind die Arbeiten, die noch in der besten Renaissance-

zeit zum Schmuck der stiidtischen Pfarrkirche ausgefiihrt warden. Zunachst

Abb. 'J'26 Erker aus Pirna
(Xach; Bau- und Kuiistdenkmaler dos Konig

reichs Sachsen)
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gehort die Bemalung der GewOlbe dieser stattlichen spatgotischen Hallenkirche

ini (Uiaiakter unserer Friihrenaissance zum lieichsten, was wir in dieser Art in

Deutscliland besitzen. Sie besteht Iiauptsilcldich aus l)untfarbigen Ranken im

besten Stil der Frtilirenaissance, aus mancherlei Bh'ittern und Blunien, nament-

lich aus den Bluten der Kaiserkrone, die mit langen blattergesclimiickten Slielen

aus Vasen bervorgehen (Al)b. 227). Alle diese reich gezackten Ornamente strahlen

in iippiger Farbenpracht, indem sie die Hunderte von kleineren und gruBeren

Feldern des Xetzge\vull)es schmiicken und dabei stets von den Durchscbneidungs-

punkten ausgehen. In den SterngewOlben der Seitenscbifte bilden sich da-

durch groBe pracbtvolle Blumensterne. In den groBeren liinglicben Feldern un-

mittelbar iiber den Pfeilern sind Einzelfiguren und biblische Geschichten ange-

bracht, z. B. Ghristus am Kreuz, die Aposiel und Heilige, aucb alttestamentliche

Szenen, wie Elias zum Himmel auffabrend, oder .lonas vom Walfisch verschlungen,

wobei eine mit vollen Segehi fahrende Galeere des 16. Jabrbunderts dargestellt

ist. DieGemiildereibeum-

faBt die Hauptmomente
der Heilsgeschicbte von

der Schopl'ung bis zum
Jiingsten Gericht. Dazu
kommen Einzelgestalten

der Tugenden, der Weis-

heit, Gerecbtigkeit und

Starke, der Hoftnung,

Liebe usw. im Gbarakter

antiker Kunst, meistens

mit geschlitzten und flat-

ternden Kleidern, die ein

Bein nackt lassen ; audi

die in den Ranken spie-

lenden Putten verraten

den Geist der Friibrenais-

sance. Wir baben es in

der ganzen ungemein
prachtvollen Malerei wobl

mit der Arbeit irgend

eines von Lukas Cranacb

inspirierten Lokalkiinst-

lers zu tun. Der Stil ist

wild, das Formenverstilnd-

nis oberllacblicli, dieWir-

kung im ganzen aber

groB. Da die Kircbe 1502

unter Herzog Georg dem
Biirtigen begonnen und
lo4(J voUendet wurde, so

haben wir bier eins der

nambat'testen Beispiele

der spilten Xachbliite der

Gotik, mit der sicb gleicb-

zeitig Renaissanceformen

in der Ausstattung ver- .,, „,_ ,_, ..,, , . r,, , „. i*, i t.-'^
Alil). 22< GcwuUicnialevei vom Chov der htadtkirche zu Pirna

binden; der Inbalt der (Xach: Bau- una KunstdcnkmUler des Konigrcichs Sachsen)

Liibko-Hauiit, Reuaissance ill DeutscUland II 3. .\ufl. 24
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Malerei ist sichtlich daraufhin ausgewahlt, daB im Sinn des evangelischen Kultus

„das reine Gotteswort" darin dargestellt werde. Da ir);i9 in der Stadt die Re-

formation eingetulirt wurde, so sind die Gemalde offenbar unter diesem Eindruck

geschaffen, und wir haben daher diesen bedeutenden Genialdelvreis als eins der

seltenen Monnmentalwerke des Protestantismus zu liezeichnen.

Etwas spiiter, insclirit'tlich 1570—71, entstand ein anderes bemerkenswertes

Werk: die steinerne Empore auf elegant kannelierten toskanischen Saulen niit

flach gespannten Bogen auf der Nordseite der Kirche. Das Gewolbe trilgt den

Charakter eines gotischen Netzwerks, aber die Brlistungen und die Bogenzwickel

sind mit einem liberaus reicben Ornament im Stil der Frtihrenaissance geschmiickt.

Die Verwandtschaft mit den Emporen der Marienkirche in Halle ist unverkennbar.

Weinranken, aus Vasen hervorwacbsend, mit etwas schlaff liehandelten Bliittern,

iiberziehen alle Flachen prilchtig; dabei herrscht ein pliantasiereicber Humor in

den Beiwerken: Haschen naschen, Vogel picken an den Trauben, pausbackige

Kinder ruhen oder klettern darin, der Fuchs blickt schmachtend hinauf, Affen

treiben ihre Possen, der Kater beschleicht einen Vogel. In jedem Felde ist ein

von Putten gehaltenes Wappen in Pvollwerk dargestellt, wahrscheinlich dem Biirger-

meister und den Piatsberren angebOrig. An der Westseite des Mittelscbifls, liber

die sich die Empore fortsetzt, sieht man einerseits eine weibliclie Figur vor der

Schlange des Moses, andererseits Adam angstvoll durch die Ranken klettern, um
einem Drachen zu entflieben. Ob die Inschriften L. D. und H. F. sich auf die aus-

fiihrenden Kiinstler beziehen, muB ich dahingestellt sein lassen.

Von der iibrigen Ausstattung der Kirche ist der steinerne machtige Altar,

10 m hoch und 5,1 m breit, als eine iiuBerst tiicbtige und originelle Komposi-

tion, jetzt leider mit grauer Olfarbe iiberschmiert, bervorzuheben. Er wurde IGll

unter Leitung des Baumeisters David Schirenkc durch den Bildhauer Antonhis

ton Saalliaiisen ausgefiihrt.') Eine tiicbtige Holzarbeit ist sodann das Hauptportal

vom Jahre 1595; auBerdem sind die vier prachtigen messingeneii Kronleuchter

aus der Spiltzeit des 17. Jahrhunderts beachtenswert.

Ein wichtiges und zum Teil glilnzendes Werk hat Giintber von Biinau in

der Kirche von Lauenstein hinterlassen, die er nach einem Brand 1594 wieder

aufbaute und zu einem Denkmal seiner Familie gestaltete. Mit Benutzung alter

Telle wurde ein neues Schiff aufgebauf, dessen kunstreiches NetzgewOlbe vier

acbteckige toskanische Pfeiler tragen. Ahnliche kleinere vier Siiulen stiitzen die

Orgelbuhne, zwei das Gewolbe im Turm. Der illtere Turm erhielt damals Renais-

sancegiebel mit Schnecken und Satteldach — leider wieder abgebrannt — und

ein Portal mit Wappen. Den Glanz des Innern bildet der Altar und die Biinau-

kapelle links dahinter. Ouer durch das acbteckige Ghorhaupt ziebt eine steinerne

Prachtwand, mitten den Altar, links und rechts Portale mit den Statuen des

Stifters und seiner Gemahlin tragend (Abb. 228). Der Altaraufbau enthalt zwischen

vielen Saulen acht Reliefs mit zahlreichen Statuen in drei sich absetzenden Stock-

werken iiber der Predella. Das Werk im Stil des Schlusses des 16. Jahrhunderts

ein Meisterwerk. Links sieht man iiber die Schranke hinein in die dort liegende

Biinaukapelle; ihr GewiUbe bedeoken groBe Flachornamente in Stuck im Schweif-

slil ; an ihrer Riickwand erbebt sich das Glanzstiick, das iiberreiche Denkmal des

Genannten und seiner Familie. Er kniet da mit seinen zwei Frauen, sechs Sobnen

und funf Tochtern, in groBter Pracht der Zeittracht; dariiber die Statuen Salomos,

von vier Aposteln und vier Propheten; mitten das Relief des Weltgerichts zwischen

vier Aposteln, oben Gottvater und Ghristus mit den letzten vier Aposteln. Das

Denkmal fiillt die ganze Wand bis zum Gewolbe und bildet mit dem Altar und

1) Abendroth, Die Stucltkirohc zu Pirna S. 23.
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(Nacli: Bau- uml Kunstclcnkmaler dcs Kouigreiclis Saclison)
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dem prachtigen Portal der Kapelle (Abb. 229) — darin ein schemes Gitter —

,

ein wahrhaft glanzendes Monument des Erbauers, das durch die reiche Kanzel

und einige weitere Familien-Epitaphien vervoUstandigt wird.

Audi das stolze SchloB,

leider teilweise sehr verstiim-

melt, redet von dem Kunst-

sinn desKirchenerbauers, der

es in gleich glunzenderWeise

ausstattete und ausbaute.

Den Hauptteii bildete der

1849 gewaltsam zerstorte

Trompetersaal, ein schoner,

niitKreuzgewolben bedeckter

Raum, auf dessen Nordseite

sicli der glanzend gestaltete

steinerne Trompeterstuhl er-

hob. Reiche Biidhauerarbei-

ten davon sind noch vorhan-

den: Arabeskennialerei und

andere Gemalde, ein groBes

Wappen der Familie, eine

reich geschnitzte Briistung

des Trompeterstuhls und die

riesigen Querbogen des weiB

gehaltenenSaaleswaren 1869

noch zu sehen. Auch sonst

zeugen verschiedene ausge-

raalte und mit Stuck ge-

schmiickte Innenriiume von

der einstigen Pracht. AuBer-

lich ist wenigstens die Ilauiit-

eingangseite der eigentlichen

Burg, mit mehreren gegie-

lielten Tiirmen und toska-

nisclieni Ilauptportal aus

dem einstigen Hirschgraljen

stolz aufragend, wohl er-

halten.

Im Schlosse von Dip-

poldiswalde linden wir

aber aus der ersten Zeit der

siichsischenRenaissancenoch

einen Rest von hoher Bedeu-

tung (Abb. 230). Offenbar

vom Erbauer des Georgenbaues in Dresden geschaffen, ist der nur zweifenstrige

und zweistockige Bau in den Geschossen durch drei sehr stark vorspringende

Pilaster gegliedert, dazwischen einfache, in der Schrage profdierte Fenster. Diese

vollig ornamentierten, vierkantigen Pfeiler, muB man sie nennen, haben reiclistes,

starkgeschweiftes Blatterkapitell und verkropftes Gebiilk mit stark gelulltem lein-

steni Friese; das ErdgeschoB zwei rund))ogige, einfache Turen zwischen derben

Eckpilastern ; sein Fries zeigt breit gestellte Pfeifen.')

1) Abb. in Buu- imd Kunstdenlcm. d. Koiiiffi-. Sachsen, II, Beil. IV.

Abb. 2-£) Portal der Biinaiikaiii'Ile in (U'r Kirpho zu Lauenstein

(Nach : Bau- unci Kun.stdcnknialer (le.s Konigrciebs Saelisen)
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Der Schmuck des liauwerks, das olfenbar durcli den ]!raiu! von 1032 seine

Giebel and oljeren Gehallvki('i]it'e verlor, ist aiisgezeiclinet und sliinnit genau niit

dem des Tors am Georgenhau, zeigt aber auch in der Architektur genau dieselbe

Pilasterarchitektur, wie einst die Innenseite des Georgentors in den Stockwerken;

sie mag uns daher

einen Ersatz bieten

ftir das dortVerlorene.

Nichtunerwiibnt

darf es bleiben, daB

die ilbereinstimmung

mit Giirlitzer und Bres-

lauerFrtihrenaissance-

hiiusern, die i'reilicb

weniger reich und fein

sind, verhaltnismiiBig

groB ist und eine Ein-

wirkung dorthin oder

dorther vermuten lUBt.

Auch G. von Bezold ')

spricht von einersacli-

sisch-schlesischen Re-

naissance.

Einiges findet

sich sodann in Frei-

berg. Zum Friihe-

sten gehort das Haus
Nr. 266 am Marktplatz.

Es hat ein selir reiches

Portal der uppigsten

Friihrenaissance, mit

demweichen,lappigen.

krautartigen Laub-

werk dieser Epoche

ganz liberzogen. Die

Pilaster, Archivollen

und Zwickelfelder,

welche ein miinnliches

und weibliches Medail-

lonbildnis zeigen, vol-

lig bemalt, das Ganze

eingefaBt von jenen

pflanzenartigen Siiu-

len mit wulstiger Ba-

sis, wie wir sie vom Georgenbau zu Dresden her liennen, der Schaft mit Laub-

werk bedeckt, die breitgedrtickten Kapitelle mit Tier- und Pllanzenornament, auf

den Ecken vasenartige Aufsatze, dazwischen ein groBer Giebel als Bekronung,

welcher in einem anziehenden Relief die Arbeiten des Bergmanns enthiilt; wohl

um 1540 entstanden.-i Daneben in Nr. 267, dem ehemaligen Kaufhaus, 1545 be-

zeichnet, ein Portal von einfacherer Anordnung, aber nicht minder reich und

Mill. _:« SUdlicliPi- MittellKui des Schlosses DippoIdiswaUlo

(Naeh: B.tu- unil Kuiistdonkiiialcr des Ktinigreichs Sachscn)

1) Die Baiikunst d. Renaissance in Deutschland S. 33.

2) Nach C. Gurlitts Vermutung von dem Meist er des Dresdener Georgcnbaues, Hans Schicken-
tanz, auf dessen Namen das S. auf der Helieftafel vielleicht gedeutet werden darf.
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schwungvoll verziert ; die breiten Flachen der Bogen mit Akanthusranken, in den

Zwickeln Rundbilder, oben als Kn'mung frei verschhmgenes Laubwerk von schOner

Zeicbnung, dazwiscben das Wappen der Stadt. Im Innern bewahrt das Ilaupt-

Abb. 2'M Fiirstcngriiber im Dom zu Freiberg

gescholi ein Zimmer mit guter llolzbalkendecke, die Balkan tief ausgekehlt, in

mittelalterlicher Beliandlung, in der Mitte eine pliantastisch gescbnilzte Rennis-

sancesiiule, uber deren Blatlerkapitell die milchtigen Kopfbiinder elegant in Ro-
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setten auslaufen, an den Seiten iiiit Laubwerk und Drachen geziert. Flings um
die Wiinde zieht sich auf halber IlOlie ein Gesim:s aul' Konsolen. Der Rahinen

der Tiir ist mit Blattranken im Stil der Fruhrenaissance geschmiickt.

Zahlreiche kleine Portale verraten den EinfluB von Dresden, sowohl in der

Anlage, wie in der zierlichen Ausbildung. Das scbiinste dieser Art ist Riltergasse

Nr. 519, mit geistvullen Arabesken geschmiickt, olFenbar vom Meister des Kauf-

hauses. Mehrere den Dresdner Portalen verwandte, mil Siiznischen an den Seiten,

die Archivolten reich gegliedert, sieht man Kircligasse Nr. 357; ganz iihnlich

Rittergasse Nr. 515; etwas reicher Kleine Rittergasse Nr. G89; wieder abweichend,

die Archivolten mit Laub und Fruchten dekoriert, BurgstraBe Nr. G28; mit t'einen

Arabesken, ahnlich wie 519, nur einfacher und mit kriiftig geschnitzter Ilaustiir

am Marktplatz Nr. 286. Un-

zahlige Hauser zeigen noch

die fur das Auge so erfreu-

liche, die Fassade wirksam

belebende Profilierung der

Fenster mit Iluhlkehlen und
Rundstaben, wie sie das

Mittelalter ausgeljildet hat.

Giebel kommen nur aus-

nahmsweise vor; ein riesig

holier in derben Barockfor-

men Ecke der BurgstraBe

und Weingasse mit diagonal

gestelltem Erker, sehr ener-

gisch mit Pilastern und Me-

tallornamenten gegliedert;

die Fenster der Hauptfassade

sind reich und originell in

diesem Stil uiiirahmt. Gleich

daneben in der Burgstral5e

zwei einfachere Erker, recht-

winklig in der Mitte der Fas-

sade ausgebaut, den Dres-

dener Erkern verwandt.

Das Rathaus ist ein schlichter mittelalterlicher Bau von 1510 mit gotiscli

profilierten Fenstern. Ein viereckiger Turm tritt ungefahr in der Mitte der dem
Markte zugekehrten Langseite vor. Ein Erker von 1578 in derben Formen der

Spiitrenaissance ist auf zwei klotzigen Kragsteinen vorgebaut, die von Lowen-

kopfen getragen werden. Im Giebel ein stark herausragender Kopf. Um dieselbe

Zeit hat wahrscheinlich das Rathaus seine hohen, kraftig geschweiften Giebel mit

aufgesetzten Pyramiden erhalten.

Von den prachtvoUen Fiirstengrabern im Ghor des Doms ist schon im

ersten Bande die Rede gewesen. Doch fiigen wir hier den Grundril5 des durch

G. M. Nosseni zum Mausoleum umgebauten Chors nebst einem Blick in die herr-

liche Chorhalle mit ihrer freilich vollig italienischen Architektur ein (Abb. '281

und 232). Die architektonischen Telle sind aus sachsischem .Marmor, die Gestalten

der hier beigesetzten Fiirsten wie der Propheten und Tugenden dartiber aus Bronze,

von Carlo de Cesare aus Florenz gegossen. Am Gewolbe die prachtvolle farbige

Darstellung des Jungsten Gerichtes in freischwebenden Stuckfiguren. Unter der

Vierung nun noch das schfine Grabmal Moritzens, als Mittelpunkt des Ganzen.

das Kurfiirst August seinem grofien Bruder nach 1552 durch Anton van Zcrroen

Alib. ; Cliursriindrilj des Domes zu Freiberg
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aus Antwerpen und Hans Wessel, Goldschmied aus Llibeck, errichtete (Abb. 233).

Wieder ein Werk ganz niederliindischer Art. Ein kraftvoll durchgefiihrtes, reich

vergoldetes Eisengitter seblielit den Chor ab; eine der schonsien Arlieiten dieser

Art voll Schwung der Phantasie und von groBter Mannigt'altigkeit ist das innere

Gitter des Chores: beide von ll((iis W'elicr und Hans K/oir/.c, Schlossermeisfer in

Abb. -'rt.\ Grabiionkiiial dcs kurtiirstuii Mtiritx von Saclison iiii Dmiii zu l-'rriljorg

Dresden, fur 325 Gulden gefertigt und 1525 aufgestelli.\) Im SchilV der Kirche

ist neben der phantastischen, als prachtvolle Blume durchgefiihrten t'riiheren

Kanzel eine zweite in fliissigen Renaissanceformen mit tiichtigen Reliefs zu er-

wiihnen. Der elegante mit trefflichen Reliefs und Ornamenten der besten Friih-

renaissance dekorierte Taufslein wird durcb die Buchstaben II. W. als Werk des

tiichtigen Meisters Huiks ir«/^7- bezeichnet. Das ehemalige, unter Kurfiirst August

seit IdGG umgebaute SchloB Freudenstein ist jetzt ein kunst- und stilloses

1) Dr. J. Schmidt a. a. 0. S. 149 il'.
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Magazingebiiude ; iilier seine Baugescliichte und ehemalige Form verweise icli aul

die schon angefiilirte Schrift G. Gurlitls.'i

Die Kirche zu Annaberg, ein bekanntes Prachtwerk auf der Grenze der

Gofik und Renaissance, dart' bier nicbl iibergangen werden. 1512 25 von Herzog
Georg errichtet, ist sie in ibrer Weitriiumigkeit bereits ein Werk neuen Geistes.

Aber ihre Ausstattung selber atmet diesen in hoiierem MaBe. Ist die sclione Tiir

auch nocb in allem Einzelnen rein spatgotiscb, so ist die jauchzende Lebenslust

und Schonbeitsfreude, die sich in dieseni Meisterwerke ausspricbt, wie in deni

wundervollen Taufstein, bereits eine Absage an das Wittelalter. Dersellie grolie

Meister scbuf dann die wundervolle Emporenbriistung um die Kircbe; bier driingen

sicb bereits auHer den ecliten Renaissancegestalten, die sie beleben, aucb junge
Renaissancekandelaber und dergleichen ein. Uberall lebt bier eine neusprossende

Jugend, und das letzte dieser Ausstattung, der berrliche Altar, spricbt dann dies

alles zusamnienfassend in der Meisterscbopfung Adulf Daiihos von Augsljurg von

1522 in klarster Friilirenaissance aus. Der Aufbau ist klar und einfacb; iiber

einer Predella erhelien sicli zwei Siiulen mit reizvollem Laubkajiitell, ibnen zur

Seite iiber Konsolen ausgekragt breite Pilaster mit Rabnien (Abb. 234); die Altika

des Aufsatzes ist von delphinreitenden Engeln begleitet und von spielenden Putten

bekriint, vor ibm zwei geharniscbte Knaben mit den Wappenscbilden des Herzogs

und seiner (iemablin lAbl). 235i. Alles aus buntem Marmnr und Solnbot'er Stein.

Die drei Hauptt'elder des Altars entbalten, von der Predella aus Abrabams Brust

aufsteigend, den Stammbaum Cbristi in Brustbildern, dartiber Cbristi Geburt in

ganzen Gestalten.

Der Liebreiz des ganzen Werkes sowobl in Gestaltung und Durcbbildung

des Einzelnen, wie im tliissigen UmriB, in der arcbitektoniscben wie bildbaueriscben

Ausgestaltung, alles verstiirkt durcb das edle Material, niachen aus dem ganzen

zugleich bocbst stattlicben Werke eines der wertvollslen der ganzen deutschen

Frtihrenaissance. Vermutlich hat Peter Flettner, der damals bis etwa 1619 in

Augsburg tatig war, bei dem Entwurfe des adeligen Friibwerks unserer Renais-

sance mitgewirkt.

Zwickau gebort zu den Stildten, welche den neuen Stil am friibsten auf-

genommen baben. So zablt in der stattlicben si)atgotiscben Marien kircbe die

Kanzel vom Jabre 1538 zu den zierlichsten Werken der Frubrenaissance. Der

Pfeiler, auf dem sie rubt, zeigt noch gotiscbe Behandlung, aber die Tiir mit

den biibschen Pilastern, die Briistung mit den gescbweiften Saulcben, die reiche

Ornamentik, nocb dazu bemalt und vergoldet, gebort dem neuen Stil.") AuBer

zwei kleinen trefflicben Kronleucbtern') und den sebr eleganten einarmigen Wand-
leuchtern von Bronze sind die Ratsberrnstiible unter der Orgel, 1617 von Paul

Corbian gearbeitet, mit ihren eleganten Figuren und Intarsien bemerkenswert.*)

Ein bliibendes Werk der Frubrenaissance, gleicbzeitig mit der schonen Kanzel

entstanden, ist der Taufstein von 153(3. Derselben Zeit und Ricbtung gebort die

etwas einfacbere Kanzel der K at barin en kirc b e an. ebenfalis bei Ort\vein ab-

gebildet. Ist sie, wie versicbert wird, ein Werk des Steiiimetzen Bans Speck-, so

darf man diesen wohl aucb fiir den Urbeber der Kanzel in der Marienkircbe halten.

Fiir das Auftreten der Renaissance in der Stadt ist die Notiz von Dr. Herzog

in der Gbronik der Stadt Zwickau bezeicbnend, daB der Sfadtscbreiber Stepban

Rotb um 1534 sicb ein Haus zuerst in welscber Manier babe erbauen lassen. Den
Eindruck eines solcben Biirgerhauses jener Zeit gewiibrt nocb jetzt das wobl-

1) In den Mitteil. des Freiberger Altert.-Yer. Heft IB S. 1398 tf.

-) Treffl. Aufn. bei (Irtwein, D. Renaiss. Abt. XXXIII von Mockel 11. Drelier, Taf. 1—4.
3)Ebenda Taf. 1(>— 18.
i) Ebenda Taf. G u. 7.
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erhaltene Haus Nr. 56 der Schneebergerstrafie.') Seine Fenster und das Neben-

portal haben noch Voihangbogen; auch der Erker befolgt im wesentlichen mittel-

alterliche Tradition. Aber die drei holien, mit Lisenen geliederten und niit llaclien

Abb. 234 PrciK-lIa und Mitlcl.slii<k (ios }Iaupt:illars der St. AiiiKikiruhc zu AniiabeiK'

(Naeh; Bau- und Kunsldeiikmakr dos Kdnigroichs Sachsen)

Kreissegmenten abgeycblossenen Giebel und mehr noch das prachtvolle Ilaupt-

portal mit seinen reich und docb edel ornamentierten Rundbogen und den ein-

1) Aufn. bei Ortwein Taf. 10— 13.
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fassenden Kandelabersaulchen ist ein treffliches Werk der Friihrenaissance, um
1535 entstanden. Der Stil entspricht dem der beiden Kanzeln, docli die Aus-

fiihrung ist feiner. Audi der gewolbte Hausflur imd der mit ibin verbundene

ini Hofe angebracbte Treiipenturni geburt der gleiriieu Bauperiode. Einige ein-

fachere Portals derselben Zeit haben sich in der Leipzigerstralie il5y8j und der

Burggasse (1549) erhalten. Uberall sind hier die in Sachsen beliebten Sitzsteine

an den Seiten angebracht. Das von Kurfurst August (1587— 90) erbaute SchloB

Osterstein ist in arg verstiimmelter Gestalt jetzt zur Strafanstalt herab-

gewiirdigt.

Abb. 235 Bekruuuu^ ties Hauptaltavs tier St. AnnakircliL' zu .\iinabcrg

(Xach: Ban- und Kunstdeukmaler tics Kbnigreichs Sai.'hseti)

Von den einst reichen Werken der Renaissance in G b e m n i t z ist gar wenig

noch iibrig. Das bertibmte Portal der SchloBkircbe, eine aus naturalistischem

Baum- und Astwerk aufgebaute Architektur zwischen zwei Strebepfeilern mit

seinem prachtvollen figiirlichen Schmuck, wie die ausgezeichnete GeiBelung im

Innern der Kircbe, stehen erst auf der Scliwelle des neuen Stiles. Dagegen bat

der Profanbau mancberlei Reste aufzuweisen , die auf einst bemerkenswerte

Leistungen schlieBen laBt; so ini Innern des Rathauses die scbone sterngewulbte

Ratstube, die prachtige innere Fensterarcbitektur mit vorgesetzten Komposita-

saulen; und am Markte Nr. 15 ein Prachtportal ') mit freistehenden Saulen,

Triglyphenfries und Flacbgiebel, darin ein reichgescbmiickter Bogen mit Sitz-

nischen, von 1559; in der inneren KlosterstraBe ein noch viel reicheres von 1542,

mit dicken Pilastern eingefaBt, deren einst vier diesen Gebaudeteil gliederten, von

reichem Bogen und Fries, alles mit Figuren und Ornamenten bedeckt, in einer

weichen doch iippigen Friihrenaissance.-)

1) Abb. Bau- u. Kunstdenkra. des Konigr. Sachsen, Heft 7, Beil. YIII.

2) Daselbst, Beil. VI—VII.
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Leipzig

Gegenuber den Stildten, welche nur als Residenzen durch ftirstliclie Macht
ihre Bedeutung erlangt haben, tritt Leipzig uns von Anfang als eine Stadt ent-

gegen, die ihre Bliite dem Burgertum verdankt. Durcli ilire zentrale Lage schon
friih fur den Handelsverkehr zwischen dem Norden und Siiden, dem Westen und
Osten von groBer Bedeutung, hatte die Stadt bereits seit dem 12. Jahrhundert

in ihren von alien Seiten besuchten Messen wichtige Mittelpunkte i'iir den Welt-

handel gewonnen. Auf den Hohepunkt ihres Ansehens gelangte sie, als wahrend
der Schrecknisse der alles ringsum verwiistenden Hussitenkriege sie sich hinter

starken Festungswerken als sicheren Schutz fur Menschen und Giiter erwies.')

Der unablassige Eifer ihrer Burger wulUe die Vorteile der Lage und der Ver-

haltnisse nach Kral'ten auszubeuten und durch kaiserliche und I'iirstliche Privilegien

ihre Stellung immer mehr zu befestigen und weithin zur lierrschenden zu machen.
Zugleich aber war die seit 1409 bestehende Universitiit eine tuchtige Pflegerin

der wissenschaftlichen Bestrebungen, obwohl sie sich der Reformation anfangs

hartniickig widersetzte. Minder fruchtbar war die Tatigkeit der immer kraftiger

aufbluhenden Stadt auf kilnstlerischem Gebiete. Es ist auffallend, wie wenig das

ganze Mittelalter hier in architektonischen und plastischen Arbeiten geleistet hat.

In der Malerei waren wenigstens die neuerdings mit Sorgfalt wiederhergestellten

Wandbilder des Pauliner Kreuzganges ein umfangreiches Werk ; allein an kiinst-

leriscii hervorragenden Schopfungen jener Ejioche fehlt es durchaus.

Unter den oflentlichen Bauten der Stadt nehmen die Werke des Mittelalters

in der Tat nur geringe Bedeutung in Anspruch. Dagegen verleiht die Renaissance

den iilteren Teilen ein charaktervolles Gepriige. Der Zug der Stral5en mit den
dichtgedrangten hochragenden Burgerhausern verrJit die Wichtigkeit, die damals
schon Leipzig als Handelsstadt besaB. Fiir die Anlage der Hauser ist die Riick-

sicht auf die Messen und den Handelsverkehr maBgebend gewesen. Das Erd-

geschoB besteht gewilhnlich aus groBen Gewoll^en mit weiten Bogenstellungen

gegen die StraBe zu. Die leider iiberall unigestaltete iiuBere Anordnung wird der

in Frankfurt a. M. iiblichen ungefahr entsprechend gewesen sein. Charakteristisch

sind die weiten Hofe, manchmal zwei hintereinander, durch Hintergebiiude ge-

trennt, so daB die Anlage Ijis an die benachbarte ParallelstraBe reicht, und wie
in Wien, Haustlur und Hofe sich zu oflentlichen Durchgiingen gestalten. In der

Entwicklung der Fassaden ist ein EinlluB von Dresden zu bemerken, doch herrscht

hier durchweg groBere Einfachheit. Bemerkenswert z. B. die beiden Portale in

der Kleinen Fleischergasse Nr. 8 und 19, den bekannten Dresdener Portalen ent-

sprechend, aber hinter ihnen an Feinheit der Ausliildung zuriickstehend. Der
Sandstein ist iiberhaupt bier sparsamer verwendet, die zierlicheren Formen,
Gliederungen, Ornamente fehlen fast durchweg. Dagegen ist der Aufbau im
ganzen kraftig und gediegen, namentlich werden die Erker in iihnlicher Weise wie
in Dresden angebracht und geben den StraBen das lebensvolle und zugleich wohn-
liche Gepriige. Die reicheren unter diesen Erkern gehoren freilich erst der s])iUeren

Zeit an und werden dann mit Vorliebe in llolz und zwar in reichem Schnitzwerk
ausgefiihrt.

Das interessanteste und friiheste Privathaus war der sogenannte Barthels
Hof, HainstraBe Nr. 33, welches wir in Abb. 23() mitteilen. Das Haus wurde
1523 von dem liatsherrn Hieron. Walther erbaut, und aus dieser Zeit stammte im
wesentlichen die Fassade mit den tief eingekehlten Fensterrahmen und dem
hiibschen Erker, dessen Auskragung ein gotisches Rippengewolbe zeigt, wahrend

1) K. Grosse, Gesch. der Stadt Leipzig I. 372 ff.
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in der Briistung des Fensters der neue

Stil sich mil zierlichen Baluslersilul-

chen und Laubgewinden versuclit.

Audi die Siiulchen, welche ol)en die

kleine Loggia bilden und das gc-

schweifte Dach autnehmen, gehiiren

dieserZeit an. Dagegen sind die derben

Voluten des Giebels, dessen AbsiUze

ursiiriinglicb oline Zweifel Pyrainiden

oder andere Aufsiitze trugen, einer

Restauration des 17.,Iahrbunderts zu-

zuschreiben, wiihrend das piliant aus-

gebaute polygone Tiirmchen, welches

den Giebel abschlieRt, wieder der ur-

spriinglichen Anlage gehort. Zahl-

reicbe Inst-hrif'ten sind in den Ibdil-

kehlen der Gesimse und Fensterrali-

men, sowie an der oberen Briistung

des Erkers angebracht. Das Haus ist

neuerdings abgel)rochen und der Erker

niit Giebel in den Hintergrund des

Holes des Neubaus versetzt.

Wie die ausgebiklete Renais-

sance sich hier gestaltet, erkennt man
an dem ini Jahre i55() unter Leitung

des HieroHijmits Lotlcr von S/tticli

rfretscliner und Paul Wiedeiiiaiiii er-

bauten Rathause.') Es ist ein aus-

gedehntes Rechteck, die ostliche Lang-

seile des Marktes begrenzend, iiljer-

aus einfach in verputzten Backsteinen

aut'gefuhrt (Al)b. 237). An der siid-

lichen Schmalseite ist ein kleiner

Erker ausgebaut, ebenso an der Nord-

seite. Die nach Westen gewendete

Hauptfront ist mit sieben unregel-

milBig angeiirdneten Giebeln bekront,

die iiber dem mit Zahnschnitlen aus-

gestatteten Hauptgesimse aufsteigen.

Derb und tiichtig behandelt, zeigen

die Einfassungen der Voluten ein Ru-

stikaquaderwerlv (Abb. 237). Ein aclit-

eckiger, nicht genau in der Mitte der

Fassade ausgebauter Turm enthalt

das Hauptportal und dieWendeltreppe.

Das Ganze ist von malerischer Wir-

kung, aber oline hoheren Kunstwert.

Erneuerung hat sich mit Verstiindnis

Neuerdings ist das ganze Geliiiude

Abl). 236 Barthols Hof zu Leipzig

Fine ini Jahre 1672 notwendig gewordene

dem Gharakter des Ganzen angeschlossen.-)

erneuert, doch mit Pietiit und unter mdg-

lichster Wahrung des alien Charakters.

1) Vogels Leipz. Aiinalen S. 202.

2) Ebeiitla S. lib.
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Die Fenster am ganzen Bau sind paarweise gruppiert, mit sich durchsclmeiden-

den Staben in spatgotischer Form eingefaBt; jedes schmiiokende Ornament ist ver-

mieden, nur eine groBe Inschrift in rumischen Majuskeln umzieht als Fries den

ganzen Bau. Das Hauptportal, mit gekuppelten kannelierten ionischen Saulchen

eingefaBt, von Paid Wiedciiiaiiii, liat iiber sich auf Icriiftigen Konsolen einen oflenen

Altan als AbschluB des viereckigen Turmgeschosses. Uber diesem geht der Turm
ins Achteck iiber und
ist mit einem ge-

schweiften Dach ge-

schlossen. Die ost-

liclie gegen den Nasch-

markt gerichtete Front

entspricht in ihrer Be-

handlung der west-

lichen, nur daB der

Turm I'ehlt. Im Innern

enthalt das Hauptge-

schoB zunachst einen

groBen Vorsaal mit

acht gut und kraftig

behandelten Holzpfei-

lern. Drei stattliche

Kamine aus Sandstein

mit Atlanten und Ka-

ryatiden schmiicken

die innere Wand. Da-

neben ein kleines Ver-

liindungszimmer mit

KreuzgewOlbe und ei-

nem ahnlichen Ka-

mine. Der Ratssaal,

ein (juadratischer, ge-

gen die Grimmaische
StraBe gerichteter

Raum, hat eine flache

Felderdecke mit ver-

goldeten Rosetten und
einen eisernen Ofen

von ziemlich roher Form, dagegen einen priichtigen Schrank mit schijnen Intarsien

von Blumen und flachem Lederornament/)

Etwas friiher (1555) hatte Loiter als seinen ersten offentlichen Bau die „Alte

Wage" aufgefiihrt, ein ebenfalls einfaches, aber in kraftigen charaktervollen Formen
entwickeltes Werk.'i Wenn der Meister in alien seinen Scho])fungen eine gewisse

niichterne Strenge der Behandlung zeigt, so ist diese nicht bloB der AusfluB

seines eigenen Wesens, sondern auch wohl das Ergebnis jener trockenen, der

Kunst von jeher wenig zugetanen Gesinnung, die Leipzig bis auf den heutigen

Tag charakterisiert.

In ahnlich schlichter Behandlung ist das ehemalige Polizeiamt aus-

gefiihrt, bei alter Einfachheit eines kriiftig gegliederten Stuckbaues doch von

Abb. 237 Mitteltoil des niton Rathauses zu Leipzig

1) Tiber diesen Bau und die gesamte Tiitigkeit des Baumeisters vgl. die schiinc oben zitierte

Schrift von G.Wustmann, welcbe uns ein treues Lebensbild des waclceren Mannes cntrollt.
-') Abb. bei Wustmann a. a. 0. S. 29.



Leipzig 383

tUcliliiier und ansprechender Wirkung:, liesonders in dnm liolien irescliweiften (liel)el

an der ReichsstraBe. Die vordere Fassade am Nasclimarlvt ist stark veriindert.

An eineni Fenster im Hofe liest man die Jahreszahl 1578. Malerisch ist im Erd-

geschoB der Ratskeller, dessen izroBe KreuzgewoUio auf zwei mittleren Saulen

niit originellen dorisierenden J\ai)itellen ruhen.

Dersell)en Zeit i^ehorte audi das Weniye an, was an der PleiBenburg,
der alten Leipziger Feslung, sich von kiinsilerischen Formen fand. Doch hot der

Bau in seiner schlichten, festungsartigen Behandlung einiges Interesse, ehe er

dem neuen Rathause Platz maclien muBte. DaB im Jahre 1554 der kurfurst-

liche Baumeister Kaspar l'o/<it Ijeaul'tragt wurde, die Fundamente des Baues zu

graljen, liaben wir schon anderwiirts ert'ahren; nach anderer Nachricht' i wiire das

Werk schon um 1550 Ijegonnen worden. Es besaB auBer einigen mit groben

Wiilsten eingefaBten Portalen nur einen mehrstockigen Erker dem Eingang gegen-

iiber und ein etwas zierlicheres Portal an einem Treppenturm ; sonst wirkte es

nur durch seine starken Festmigsmassen. Als ausfuhrender Baumeister wird

Hicronijinus Lotter genannt, der das Werk dann auch trotz stockender Geldmittel

mit Energie zu Ende fiihrte. Der wackere Meister, der in Leipzig seiches Ansehen

genoB, daB er wiederholt zum Biirgermeister erwahlt wurde, trat dadurch in eine

langjilhrige Verbindung mit dem Kurfiirsten, die solche Intimitat gewann, daB

KurfCirst August, wenn er nach Leipzig kam, bei Lotter sein Absteigequartier

nahm. Erst beim Bau der Augustusburg liiste sich dieses Verhiiltnis und
schlug in vollige Ungnade um, die daim das Verderben des braven Mannes
herbeifiihrte.-)

Im Gegensatze zu all diesen iiuBerst schlicht behandelten Werken stellt

sich das Fiirstenhaus in der Grimmaischen StraBe als das einzige Gebiiude

von feinerer Durchbildung dar. Seit 1558 fur Doktor Georg Rothe erbaut^i, erhebt

es sieli mit langer Front in zwei Stockwerken und einem durch eine Giebelreihe

charakterisierten DachgeschoB mit seiner Langseite an dieser HauptstraBe der

Stadt, an beiden Enden mit runden ausgekragten Erkern geschmiickt (Abb. 238),

die nicht bloB die reichste arcbitektonische Gliederung zeigen, sondern auch mit

Brustbildern, Laubwerk, Wappen und Inschrifttafeln geziert sind. Die Zier-Quade-

rungen, die Anwendung von doriscben Pilastern und Triglyphenfriesen, sowie das

haufig vorkommende aufgerollte Bandwerk entsprechen dem Charakter der Zeit,

wahrend der Reichtum der Behandlung und die Zierlichkeit des Einzelnen fast

den Eindruck von Friihrenaissance machen. Die Anordnung dieser Erker und
ihre Art der Ausschmiickung ist als besonderes Merkmal der obersachsischen

Schule aufzufassen ; in Torgau und Dresden haben wir Ahnliches gefunden.

Wahrend jene Telle aus Sandstein bestehen, sind die Fliiciien geputzt und werden

nur durch die paarweise gruppierten Fenster mit kriiftigen, im Charakter des

Mitteialters gearbeiteten Rahmen lielebt.'') Ein zierliches Konsolengesims bildet

den AbschluB; die Dachgiebel sind maBvoll und fein mit Pilastern eingefaBt und
durch Zahnschnittgesimse gegliedert. Ein schlichtes Bogenportal, dariiber das

bemalte sachsische Wappen und eine Inschrifttafel, fiihrt in den gewolbten Flur;

von dort gelangt man zu einer rechts in einem runden Turm gegen den Ilof vor-

gebauten Wendeltrepjie. Den oberen Teil dieses Trepjienturmes erblickt man auf

unserer Abbildung. Am westlichen Erker bezeichnet ein Steinmetzzeichen nebst

den Buchstaben P. W. den Namen des ausfuhrenden Sleinmetzen Puul Wiedemann,

1) Vogel a. a. 0. S. 190. Ygl. Wustraaiin a. a. 0. S. 18 ff.

2) Alles dies ausfiilu'lich bei "Wustmanu a. a. 0.

3) Vogel a. a. 0. S. 235.

^) Im Erdgesc.hoO siiul jetzt Kaufgewolljo statt der in unserer Abb. nocli angegebenen
Fenster angebracht.
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der in gleicher Stellung schon unter clem Rlteren Letter am Rathaus und der

Auo'ustusburg tatig gewesen war.') Als ausfiihrender Baumeister wird der Jiingere

Hierouijmus Loiter genannt; doch nimmt man an, daB dem ersteren die kiinst-

lerische Gestalt des Bauwerks angeliort.

Abb. 238 Fiirstcnhaus zu Leipzig

Reichere Entfaltung gewinnt die Architektur in Leipzig erst gegen Aus-

gang der Epoche um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Eine groBere tJppigkeit in

der Dekoration macht sich an den Fassaden geltend. Ein Prachtstiick dieser Art

1) Wustmann, a. a. 0. S. 88.
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ist das Haus in der NikolaislraBe Nr. 47, ein holier Giebelbau, im ErdgeschoB

Rustika, die oberen Sfockwerke mit sciilanken dorischen und ionischen Ilalb-

saulen, dariiber der Giebel mit ionischer und korintbischer Onbiunp;, an den

Seiten l)arock geschweift mit Vohiten und Scbiiorkehi. Die derben und scliweren

Ornamente an lien Fensterbriistungen, die schwiUstigen Rankent'riese und Frucbt-

schniire deuten schon auf sebr spate Zeit. tJber der Haustiir ein noch gut stili-

siertes Eisengitter. Wie man ein einfacberes Portal IjIgB durch lacettierte

Quaderungen an Pfeilern und Archivolten wirksam ausbildete, zeigt die librigeiis

modernisierte Fassade ReicbsstraBe Nr. 44. In derselben StraBe Nr. 5 eins der

wenigen Hiluser mit eleganter ausgeliildeten Gliedern, die Fassade zwar einfacb,

aber das breite rundbogige Portal mit htibschen Muschelnischen und reich ge-

gliedertem Bogen; dariii>er ein rechtwinkliger Erker, dessen Auskragung prachtig

gebildet ist, endlicb als AbscbluB ein holier Giebel mit zwei Ordimngen scblanker

korintbiscber Halbsilulen, auBerdem mit barocken Voluten eingefaBt. Niclit minder

pracbtig ein diagonal gestellter Erker in derselben StraBe an dem Eckbaus Nr. 3

(Specks Hof).

Halle

Unter den Stadten dieses Gebiets, die eine selbstiindige liolle spielen, ist in

erster Reibe Halle zu nennen. Scbon seit dem 13. Jahrbundert hatte die Stadt

durch ibre Salzwerke solche Bedeutung erlangt, dafi sie mit den Erzbiscbofen

von Magdeburg bartniickige Febden durcbfechten und sich 1435 gegen ein starkes

Heer des Erzbischofs Gtinther imd des Kurfiirsten von Sachsen bebaupten konnte.

Ihr Woblstand nabm im Laufe des 15. Jabrbunderts durcb den immer steigen-

den Handel stetig zu; aber die wachsende, durch die sachsischen Ftirsten ge-

forderte Bliite Leipzigs, mehr noch innere Streitigkeiten zwiscben Patriziat und

Volkspartei zerriitteten bald Halles Macbtstellung, so daB Erzbiscbof Ernst, im

Bunde mit den Demokraten, sich 1478 der Stadt bemachtigen und durch An-

legung der gewaltigen Moritzburg (1484— 1503) festen FuB darin fassen konnte.

M

Nocb entscbeidender griif Erzbiscbof Albrecht von Branden])urg (1513— 45) in die

Gescbicke der Stadt ein. Dieser weltlicb gesinnte, aber nach alien Seiten unter-

nebmende und riicksicbtslos vorgebende Kirehenfiirst -), der seit 1514 die beiden

milcbtigen Erzbistiimer von Mainz und Magdeburg besaB, 1518 dazu die Kardi-

nalswiirde erbielt, siiumte nicht. in umfassender Weise die inneren und iiuBeren

Verbaltnisse der Stadt umzugestalten. (^'bne Riicksicbt auf das Altbergebracbte,

von Liebe zu Pracbt und zu gliinzenden kiinstlerischen Unternebmungen getrieben,

riB er alte Kirchen fort, verilnderte die Pfarrsprengel, griindete neue Stiflungen,

fiigte ansehnlicbe Bauten hinzu und biirgerte den Stil der Renaissance in Halle ein,

wie er ibn liei dem scbonen Brunnen auf dem Marktplatz und dem I'rieldenkmal

im Dom zu Mainz (Bd. 1, S. 43(i) el)enfalls zur Geltung gebracht batte. Seine erste

bedeutende Unternebmung in Halle ist die Donikircbe, die er mil Beibebaltung der

mittelalterlicben Anlage seit 1520 zum KoUegiatstift unnvandelte und gliinzend aus-

stattete. Damit verband er einen neuen Palast zwiscben den Gebauden am Dom
und dem Klaustor, die noch jetzt vorhandene Residenz (1529). Nocb gewaltsamer

riB er die beiden alien Kirchen am Markte nieder und erbaute seit 15'29 die

groBartige Marienkirche, nocli ganz in gotiscbem Stil, al)er mil reicber Renais-

1) Vgl. Dreyhaupt, Beschreib. des Saal-Creyses. 1755. 2 Bde. Fol., sowie C. H. von
Hag en, Die Stadt Halle. 1. Bd. 18(i7. Ban- nnd Kniistdenkm. d. Prov. Sachsen, N. P. I. Halle

von G. Selionermark. Fernor die dankenswcrte Folgc von Heften des Kunstgewerbc-Vereins:

Altere Deiikmiiler der Baiikunst und des Kunstgewerbes in Halle. 1896 ff. I—X.

-) C. H. vom Hagen, I, 52 It'. Dazu J. H. Hennes, Albrecht von Brandenburg. JIainz 1858

und J. May, Albrecht I. von Mainz und Magdeburg. I. Bd. 1805.

Liibke-Hauiit, Rcnaissancj in Deutsclilaud 11 3. .\urt. 2o
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sancedekoration des Innern. zwischen die beiden Turmpaare der alten Gottes-

hiiuser. Schon vorher hatte er seinem Giinstling Hans von Schonitz melirere

Kapellen am Markte geschenkt, um aus deren Steinen eine Reihe stattlicher

Gebaude zu errichten. Die grandiose Anlage des Marktplatzes, der kaum einem

anderen in Deutschland zu weichen hat, und den die zum Teil noch mittelalter-

liclien Tiirnie sanit den imposanten Massen der Marienkirche mit dem riesigen

roten Turm iiberragen, ist Allirechts Werk. Verdienstlich war es, dal3 er den Rat

bewog, die verderbliche alte Sitte des Beerdigens in der Stadt aufzugeben und
vor den Toren jenen Friedhof anzulegen, dessen kiinstlerisch Ijedeutsame Anlage

und Ausstattung in Deutschland einzig dasteht. Endlich wurde Albrecht gegen

seine eigene Absicht mittelliar AnIaB zur Einfuhrung der Reformation in den

Diozesen Magdeburg und Halberstadt, da er 1539 den versammelten Standen

gegen Bezahlung seiner ansehnlichen Schuldenlast freie Religionsiibung be-

willigte.

In der Geschichte der deutschen Renaissance gebiihrt diesem gliinzenden

KirchenfCirsten eine hervorragende Stelle. Auf der Universitilt zu Frankfurt an der

Oder, wo er audi Ulrich von Hutten kennen lernte, war er durch hunianistische

Studien in den Geist der neuen Zeit eingefuhrt worden. Auf religiosem Gebiete

zwar hielt er, wie das durch seine hohe kirchliche Stellung gegeben war, am Alt-

hergejjrachten; aber um so riickhaltloser gab er sicb der Pllege des kiinstlerischen

Lebens bin. Unter alien gleiehzeitigen Fursten Deutschlands hat keiner in so

nachdriicklicher Weise die Kiinste geptlegt wie er. Was auf seine Bestellungen

Meister wie Diiirr, GriiueivahJ, Hans Schald Jic/iaiii, Liihis Cranach geschaffen

haben, ist bekannt. Die Pinakothek in Jliinchen, die Galerien zu Aschafi'enburg,

Berlin, Darmstadt und Mainz, die Gemiildesammlung des Louvre, die Kirchen zu

Halle und Aschatfenburg weisen eine reiche Zahl von Kunstwerken auf, die durch

ihn in Auftrag gegeben sind. In der Bibliothek zu Aschaft'enliurg sieht man
mehrere MeB- und Gebetbiicher, die durch Kildas GlocL-ciidon und Hans Sebald

Beham mit ]irachtvollen Miniaturen herrlich geschmiickt sind. Zweimal stach

Dtirer sein Bildnis in Kupfer (den beriihmten „grol5en" und „kleinen Kardinal");

durch die vorztiglichsten Meister lieB er seine Siegel stechen, die zum kiinst-

lerisch Wertvollsten dieser Gattung gehoren. Pttir Visvher muBte ihm das aus-

gezeichnete Denkmal fiir die Stiftskirche zu Aschafi'enburg arbeiten; von Johann
Vischer lieB er dann gbendort das schOne Reliefi)ild der Madonna setzen. und
auch das in edlen Renaissanceformen durchgefiihrte, jedenfalls aus der Vischer-

schen Werkstatt herriihrende Mai der hi. Margaretha in derselben Kirche ist durch

ihn hervorgerufen. Die von ilim neu gegriindeten kirchlichen Stiftungen, nament-
lich den Dom zu Halle, stattete er mit prachtvollen Paramenten, Reliijuien und
kiinstlerisch geschmtickten, heiligen GefaBen aus. Die ..Heiligtiuiier" dieser Kirche

muBte dann Cranach in einem eigenen W'erke in Holz schneiden lassen. Von den
architektonischen Schopfungen des kunstliebenden Fiirsten besitzt Halle noch eine

ansehnliche Zahl. Wie an jenem Brunnen zu Mainz, sogar noch einige Jahre

friiher, tritt hier die Renaissance in dem vollen Zauber ihrer friihesten Jugend-
lichkeit auf, so daB diese Arbeiten zu den ersten und wichtigsten gehoren, die

die neue Kunst in Deutschland geschatfen hat.

In seinem Eifer fur den katholischen Glauben wandte Albrecht bauptsach-

lich der Ausstattung von Kirchen seine Aufmerksamkeit zu. Der Dom vor allem,

die groBte oder wenigstens lilngste hallisehe Kirche, ist von ihm 1520—23 fast

Oder ganz neuerliaut worden: hiichstens kiinnte der ChorschluB der alten hier

gelegenen Predigerkirche beiliehalten sein. Doch ist der jetzige Ghor so unge-

mein kurz, das achtjochige Hallenschifi' demgegentiber so iiberwiegend, daB von
dem einstigen Ghor der Klosterkirche hochstens die Hillfte beibehalten sein kann;
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da finden sich denn auch ziemlich trtihgolische Einzelheiten; allerdings auch hie

iind da im Schitl', oft'enbar von anderen abgehrochenen Kirchen lierriilirend.

Jedenl'alls ist das (iebiiude in der Itauptsaohe Albreclits Ban; die komniende
Renaissance sprioht sicli in eineni t'uhlbaren Vernachlassigen der alien slrengen

gotischen Art und auch in allerlei Neuem aus. So ist im AuBeren auf jedes

Feld zwischen den Strebepfeilern ein rechteckiges Mauersliiek mit zwei Rund-
bogenfenstern aufgebaut, das durch einen liundgieljel niit dreifacher Nische be-

kront ist ; alles in Backstein. Urs})riinglich waren diese Aufbauten reich deko-

riert, etwa in Mallwerk, in Ziegein oder Stuck; zwischen ihnen sitzen noch allerlei

lleste steinerner Ornamente. Zwei Tiirme im Westen soUen schon 1541 wegen
schlechter Bauart abgebrochen sein, wie ja das ganze in Bruclistein aufgefiihrte

Gebiiude groBe Hast der Ausfuhrung zeigt.— Albrecht schmiickte den fertigen Bau
mit einer Anzahl bedeutender Werke. Er wuGte dafiir Kiinstler heranzuziehen,

welche den neuen Stil in selbstundiger, zuni Teil meisterhafter Weise zu behan-

dehi verstanden. Dieser Zeit gehoren ini nordlichen SeitenschifT die zwei prach-

tigen, in Friihrenaissanceformen behandelten Widmungstafeln vera Jahre 1523 an.

Ferner die Kanzel vom Jahre 1526, eins der reichsten bildhauerischen Werke
unserer friihesten Renaissance (Abb. 23it). Vollig mit Laubwerk, spielenden Putten,

reichen Gliedei'ungen und plastischen Darstellungen geschmiickt, alles in Sand-

stein mit groBem Ge-

schick ausgefiihrt, be-

malt und vergoldet,

hat das Werk den Aus-

druck iippigster Le-

bensfrische. Uber dem
Aufgang ist ein Ecce-

homo, an der Treppen-

briistung sind die Kir-

chenviiter, an der obe-

ren Einfassung die

Apostel und die Evan-

gelisten dargestellt.^)

Von derselben Pracht

ist die Tin- zur Sakri-

stei, fabelhat't reich de-

koriert, mit zwei ganz

in Bildwerk aufgelo-

sten Siiulen eingefaBt.

Auch das kleine siid-

liche Portal der ICirclie

von 1525 zeigt dieselbe

freudig erbiiihende Ju-

gendkunst, wenn auch

der Theoretiker bier

hundertmal von unver-

standenen Formen re-

den woUte-) (Abb. 240).

Endlich gehoren in die-

1) Abb. bei Ortweiii,

Abt. VIII. Tafel 38.

'-) .\ltere Donkm. d.

Bauk. usw. II, Taf. 7. .\bli. 23 I)omk;ui/A'l zu Halle
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selbe Zeit die Apostelstatiien an den Pfeilern des Schiftes, huchst bedeutende Ge-

stalten im groBartigsten, an Diirer gemahnenden Stil, niachtvoll in der Auspra-

gung der Gharaktere, die Gewiinder in deni nialerisch-knittrigen Wurf, der da-

mals namentlich in Nurnlierg herrschte.i) Die reichen Baldachine, unter denen

sie stehen, sind im wesentlichen noch golisch und nehmen kleine Konsolen auf,

die Statuetten von Propheten tragen. Hier mischen sich Formen der Renaissance

ein, namentlich aber sind die groBen Konsolen der Hauptfiguren in elegantester

Weise mit Voluten und Ornanienten des neuen Stils dekuriert.-)

Diese Werke eines bis jetzt nameniosen, ganz groljen Kiinstlers, ganz un-

zweifelhaft desselben, der fur den Mainzer Dom im Auftrage Albrechts das herr-

liche Denkraal Ub'ichs von Gemmingen (f 1519) meiBelte, sind bis heute noch

allzu wenig gewiirdigt; und doch

mull es ein Meister von hohem
Hufe und gewaltigem Konnen ge-

wesen sein. Es ist nicht unwahr-

scheinlich, da6 seine Wirksamkeit

auf Annal)erg zuriickfuhrt, wo die

lierrlichen Skuliituren der Em-
jioren, die menschlichen Lebens-

alter, die etwa 1518—20 entstan-

den, gewisse charakteristische Re-

naissancemotive aufweisen, die an

der hallischen Domkanzel noch

durchgeliildeter aviftreten: der

schwungvolle Stil des Figiirlichen

hier und in Mainz vor allem tindet

in Annaberg sogar wohl schon

in der wundervollen schonen Tiir

\on 1512 seine Quelle. Vielleicht

gibt der Umstand, da6 jene Ar-

beiten an den Emporen von Mei-

ster Franz run Magdeburg geleitet

wurden, einen Wink; denn Alb-

recht war audi Erzbischof von

Magdel)urg.

Auf diesen hallischen frtilien

Arbeiten diirften wieder die am
Portal des Georgenbaus zu Dresden

beruhen; wenigstens stehen sie ilmen in der Itiehtung sehr nahe.

Bald darauf (1529) fuhrle der haulustigo Fiirst die Alt e R esi denz neben

dem Dome auf, die freilich, jetzt arg verbaut und entstellt, wenig von ihrem

ursprunglichen Glanze bewahrt hat. Man sieht zwei groCe Bogenportale, jedes

mit einem kleineren Pfiirtchen zur Seite, in einfachen Fruhrenaissanceformen.

Die Rahmen der Pilaster und Bogen haben eingelasscne Schilde, die an dem
einen Portal ungeschickterweise sogar iiber die Umfassung hinausgreifen. Der

weite, unregelmaBige SchlnGhof muB ehemals einen bedeutenden Eindruck ge-

Aljb. J-40 Suilliclies Dompoit;'.! zii Halle

1) Altere Denkm. VI, Taf. 6—9, IX, Taf. 3. Der Eindruck dieser hen-lichen Werke leidet

cniplindlich dureh die abseheulichc Zopfdekoratioii von Palinzwei^en und Draperien iiber den

Arkaden, welclie die gauze Kirc.he verunstaltet.

-) Von der urspriingliclien Praclit der Ausstattung dieser Kirohe, die Albreclit mit Reli-

quien, Praclitgefiifien, iiandrisclien Teppiehen und Kostbarkciten jeder Art Terschweuderisch

begabte, gibt das (Jedicht desSabinus (abgedr. beiMay, a. a. 0. Beil.XLVI) lebendige Anschauung.
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macht liaben. Im EnlgesclioB sind noch Telle des Siiulenganges erhalten, welcher

mil weitgespannten gedriickten Biigen von .") Meter Axe das ErdgosclioB uiiizog.

Die stark geschwellten Saulen haben sclilichle Friihrenaissanceforni.

Vollig niittelalterlich dagegen ist die gewajtige iiuine der voii Krzliiscliof

Ernst (s. 0.) erhauten Mori tzburg, die am vollig gutisch lieiiandeUen Wappen')
des Einganges die Jahreszahl 1517 zeigt. In der Ulrichskirche ist nehen

dem Altar ein Tabernakel, das sich aus spatgotischeni Astwerk aufbaut, dann

mit Konsolen und Siiulchen in die zierlichste Frlihrenaissance iibergubt, um zu-

letzt wieder mit naturalistiscli

verscblungenem Aslwerk zu

enden. Es ist das seltsamste

Gemisch, das von der kiinst-

lerischen Garung jener Epoclie

lebendige Anschauung gibt.

Veriiiutlich vom Meister der

Domskuliituren. In derselben

Kirche eine reich geschnitzte

Kanzel von 1588 mit biblischen

Geschicbten, in den Formen
scbon stark gescbweil't. Eine

ganz iilmlicbe Kanzel, nicht

minder reich, in der Moritz-
kirche'), 1592 \on Zachar/as

Bofienl-rant: gefertigt, mit stark

niederlandischen Ankliingen.

Daselbst waren einst holzerne

Emporen, deren Saulen von

1566, reichgeschnitzt, im Pri-

vatbesitz noch erhalten sind

(Abb. 241).

Ein bochst bedeutendes

Werk ist aber die priichtige

Ausschmiickung, welche die

M a r i e n k i r c h e (Marktkirche)

in alien Teilen aufzuweisen hat.

Der groBartige Ban des Lang-

hauses, eine hohe Hallenkirche

von herrlichei- Raumwirkung, ist eins der spiitesten Werke der Gotik in Deutsch-

land, von 1530— 54 zuletzt durch Meister yikolaus Hofmuiin ausgetuhrt. An der

siidlichen Empore steht: „Durch Gottes Hulf hab' ich Nickel Hofmann diesen

Ban in 1554 vollendet.^' Das merkwiirdigste ist aber, dati derselbe Meister den

ganz gotisch konstruierten Bau in lienaissanceformen verziert hat. In den Seiten-

schiffen sind niinilich Emporen auf gotischen Pt'eilern und gerippten Kreuz-

gewolben angeordnet, aber die ganzen Zwickeltliichen in Sandstein mit Henais-

sance-Ornamenten, Laub- und Rankenwerk mit Figiirlichem gemiscbt, bedeckt.^)

Die Briistung der Emjioren ist mit Kandelabersaulchen im Stil der Friihrenaissance

eingeteilt, doch mit gotischem MaBwerk gegliedert. Ebenso zeigt die obere Emjiore

im niirdlichen SeitenschilT dieselben Formen in Ilolzschnitzerei. Hier sind auch

an den Pt'eilern der ojjeren Empore zwei iiriicbtige Palmbiiume ausgetuhrt.

1) Nicht in Renaissanceformen, wie man wohl beliaujitet liat.

2) Beide aljgeb. bei Ortwein a. a. 0. Taf. 36—40. .iltere Denkmale usw. IV, Taf. 9. 10.

3) Ebenda, Taf. 24—26.

KU H\ Ilul/.pfoik'i- aus der Moritzkircho zu Halle
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Dazu kommt nun, daB die ganze Kirche in den Seitenschiffen unter den

Emporen mit einem Stulilwerk der besten Renaissance versehen ist, die Riick-

wande mit feinen Pilastern dekoriert, alles reich und niannigfaltig, siimtliclie freie

Flachen mit edlem Laubwerk bedeckt. Ein dorischer Triglyphenfries mit einer

treft'Iich stilisierten Bekronung bildet den AbschluB.M Man liest wiederholt die

Jahreszahlen 1562 bis 1566 und kann das Fortsclireiten der Arbeit bis ins einzelne

verfolgen (Ablh 242). Das Gestiibl ist inschriftlich durch Aidoiiiits I'amrart'aus

Ypern in Flandern

hergestellt. Dazu
kommen Ghor-

stiihle vom Jalire

1575, endlich hin-

ter dem Hochaltar

die prachtvollsten

Sitze, die ,,Brau-

tigamstiible", in

Sclinitzarbeit von

etwas uppigeren

Formen vom Jahre

1595. Der Fruh-

renaissance gebort

dagegen die Kan-

zel an, bei welcher

sogar in den Details

nocli iiberwiegend

die Gotilv herrsclit;

die Pilaster desEin-

gangs aber zeigen

die Renaissance-

formen.")

Die Profanbau-

ten steben bier

liinter den Kircben

auffallend zuriick.

Das Rathaus ist

ein geringerer Bau
spiltgotiscber Zeit.

Die durcb moderne
Herstellung ent-

stellte Loggia des

Mittelbaues errich-

tete 1558 der una

scbon l)ekannteiV/-

kuUtus Uofiiuntn. Im Innern zeigt der innere Vorsaal tiichtig gegliederte Balkendecken

mit Kassettierungen, die Balken in mittelalterlicher Weise ausgekehlt; auCerdem
ein steinernes Portal und Kamin in Friibrenaissanceform, einfach, mit Pilastern und

muscbelgefulltem Bogengiebel. Sodann befindet sicb dort ein scbijner Scbrank mit

eingelegler Arbeit, architektonische Prospekte darstellend. Wicbtigcr ist die neben

dem Rathaus liegende Stadtwage, jetzt als Schule dienend, ein stattlicber Steinbau

mit sehr reichem Portal aus guter Renaissancezeit, 1673—81 entstanden.^) (Abb. 243.)

1) Altere Dpiikinale usw. Ill, Taf. 8. ~) Altcre Denkmalo IV, Taf. 7.

«) Dreyhaupt, I, 351». Abb. bpi Ortweiu a. a. 0. Taf. 27.

Alili. J-IJ Gi'stiihl ill'



Halle Wage I'rivatbau 3'Jl

In der Dekoration des Portals, an tlen Schiilien der dorischen Pilaster, an Bogen-

zwickelii, deni Fries und Aul'satze lierrscht ein schon gezeichnetes Laubwerk vor,

namentlich im Fries vortreHliche Akanthusranken mil sjiielenden Putten, an den

Zwickeln zwei kraltige Kopfe in Ilochrelief weit herausschauend, die Arehi volte

selbst mit Diaiuanten besetzt, endlicli an den Postanienten Lowenkople. Ein

kleines PfOrtclien I'iir FuBgiinger daneljen hat Seitennischen mil Miischehvolbung.

Urspriinglich erliielt die Fassade ein reiclieres Gepriige durcb zwei im ersten

Stock vorgekragte Erker, die man auf der Abbildung bei Dreyhaupt nocli sieht.

Im Innern fiihrt ein niachtiger flachgedeckter Flur zu einer schunen Wendeltreppe

mit gekehlter Spindel, sodann zu einem weiten Hofe, dessen rechter Fliigel in

charaktervollem Fachwerk gebaut, mit tief gekehlten Balken und elegant ge-

schnitzten Konsolen aufget'uhrt ist. Die nicht bedeutenden Reste des „Kuhlen
Brunnens'' in einer engen StraBe beini Markte sind noch zu nennen: im Hof
die Reste einer Halle im ErdgeschoB auf Rundpl'eilern, dariiber eine Reihe stich-

bogiger schon profilierter Fenster; auBen ein vorgekragter gotischer Erker. Das
Treppenhausportal von 1532 aber in den ausgepritgten Formen der Renaissance

aus Rahmenpilastern und

Runden darin, geschweifter

Aufsatz und feines Renais-

sancewappen des H. v. Scho-

nitz iiber der Tiir, eine ge-

brannte Tonplatte.'j

Ein vereinzeltes Bei-

spiel der Friihrenaissance ist

das Eckhaus am Markt und
der KleinschmiedenstraBe,

auf beiden Seiten mit hohem
Giebel, dessen Voluten samt

den Friesen bloB durch Ein-

kerbungen wirksam belebt

sind. Der Bau mag zu jener

Gruppe von Hilusern ge-

horen, welche Hans von

Schonitz am Markt aiifluhren

lieB, doch sind die Giebel

sicher nicht vor der Mitte

des 16. Jahrhunderts entstan-

den. Friiher wohl die htib-

schen Giebel und Zwerch-

hauser UlrichstraBe 8 und
GroBe MarkerstraBe 10; diese

sind in Backsteinen gemauert

und verputzt; das Motiv sind

gewOhnlich Arkadennischen

am GiebelfuB, auch manch-
mal weiter hinauf, pilaster-

artige Streifen mit starken Gesimsverkropfungen und einfache gebogene Giebel-

einfassungen.-) Die alteren Giebel hatten, wie der Rathausgiebel, eine Art MaBwerk
in vorgemauerten Backsteinstreifen. Im Innern ajjer sind noch trelfliche Aus-

stattungsteile aus der Zeit der Erbauung, von denen wir eine ganz vortreffliche

1) Altere Denkm. usw. IV, Taf. 6, 7.

2j Altere Denkm. V, Taf. 5.

Abb. 243 Portal am Wafji'KL'liiiuilo /.u Halle
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Tiirumrahmiing in Holz geben (Abb. 244). Aus der miltleren Zeit stammt das

Haus an der Ecke der GroBen und Kleinen HolzstraBe, mit eineni ausgekragten
runden Erker, der freilich jetzt halb verbaut ist, aber an der Briistung- noch ele-

gantes Rankenwerk zeigt. Die iibrigen Privatbauten gehiiren liier erst der ScliluB-

zeit an und sind weder an Zabl nocli an kiinstlerisclier Bedeutung hervorragend.

Zablreiche Portale, vor allem der Ubergangszeit der spaten Gotik zur Renais-

sance in der Stadt, in der Ub'ichstraBe, ScheuerstraBe, mit geknickten Bogen und
reichem, sich kreuzendem Staljwerk; andere in der UlrichstraBe, GroBen Marker-

straBe, RannischerstraBe usw. in klarer Renaissance, alle mit Sitznischen und
Muscheln dariiber; von gro-

Ber Scbonbeit BriidcrstraBe 8,

mit doriscben Pilastern, Sitz-

nischen, vorspringenden Kop-

t'en in den Zwickeln und einem

wundervollen Fries von Laub-
werk mit fiinf Stierschiidein

darin, flacber Dreiecksgiebel

dariiber, scliones Lauborna-

ment in den Sockeln der Pi-

laster; von X/r/,el Ilofiiiaini

selbst gearbeitet, eines seiner

bestgeformten Werke (Abb.

245). Eine Ausnahme macht
das groBe Prachtportal in der

Leipziger StraBe Nr. (j, datiert

vom Jahre 1600 (Al)b. 24(j).

Es hat auf beiden Seiten

Sitznischen mit Muschelwol-

bungen und offnet sich mit

einem grolien reicli und derb

ornamentierten Bogen ; dar-

iiber Hermen, die das Ge-

simse tragen, in den Zwiclvein

die liegenden Gestalten von

Sonne und Mond; auf dem
Gesimse Justitia, Temperantia

und Simson mit dem Lowen,

dazwischen Inscliriftschilder,

von Fruchtschntiren eingefaBt.

Das Ganze von groBer deko-

rativer Wirkung, die aber im MiBverlUlltnis steht mit der zu kleinen Fassade.')

Der mit Kreuzgewolben bedeckte Flur miindet auf einen Hof, der von kriiftigen

Fachwerkjjauten eingefaBt ist.

hi Halle haben wir auBerdem aus dem einstigen Talamt zwei der priichtigsten

Innenriiume der deutschen Renaissance ; das Haus selbst, westlich von der Markt-

kirche gelegen, diente zur .^bhaltung der Gerichte fiir das Tal — im Gegensatz zu

den „Berggerichten" — , dann zu den Festlichkeiten der Pfiinner und Halli>ren. Leider

ist das Haus vor dreifiig Jahren iiberfliissigerweise abgebrochen worden; eine Art

Kopie aber ist in der Moritzburg (Stiidtisches Museum) errichtet und hat die

alien prachtvollen Raume des Talamts aufgenommen, von denen vor allem das

l"*-r T
" 1'

i"
' T T T T r 1

Alib. 244 Tiir aus dem Haiise des 1!. v. Sedmiiitz zu Hallo

1) Altere Denkm. der Bank. usw. IV, Taf. 8.
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fiir die Gericlite von 1594 von be-

sonderer Schonlieit ist. Ein reiclies

Gesims umliiuft den Raum in etwa

zwei Meter Ilohe, darunter giilnur

Stoft"; ringsunx waren Banke. Dar-

iiber Olbildcr, durch Pilaster ge-

trennt; zwei prilchtige Tiiren, neben

der einen ein VVaschschrank. Wand-
schranke, Tafelungsteile, Umrah-
mung der Fenster, vor alleni aber

das wunderliiibsche achteckigeChOr-

linn (Abb. 217) und die schone Kas-

settendecke sind in feinster Weise

gegliedert und eingelegt, geschnitzt

oder auch durcbbrochen ; im Chur-

lein links und rechts Klappsitze,

dariiber gescbnitzte doriscbe Pilaster

mit Bogen und eingelegten Feldern

dazwischen.

Das Festzimmer daneben ist

ofl'en])ar jiinger und hat ahnliche

Disposition, nur dali alles benialt

und vergoldet ist; in der Decke

Gemalde eingelassen. Die Verbin-

dungstiir beiderseits mit Doppel-

Abb. 245 Portal in dor BriiderstraUe za Halle

siiulen und Olbild dariiber aus-

gezeiclinet.

Der grol5e Korridor davor

enthalt einen stattlichen Kamin. ' i

Ein Werk von besonderer

GroRartigkeit, in Deutschland in

dieser Art einzig dastehend, ist

der alte Friedhof.-) Wenn
man an der Ostseite der Stadt

bei den neuen Anlagen sich rechts

wendet, so fiihrt zwischen bohen

Mauern der sanft ansteigende

Weg in einigen Minuten nach

diesem Gottesacker, der mit sei-

nen herrlichen Baumgruppen die

Hohe beherrscht und einen wun-

dervollen Blick auf die Stadt mit

ihren Tiirmen bis in das Saale-

tal gewilhrt. Kin Torweg, iiber

dem sich ein Kuppelturm auf-

baut, fiihrt in ein ungeheures,

rings von Arkaden, und zwar

Abb. 246 Portal in der Leipziger StraCe zu Hallo

1) Naheres bei Schonermark
a. a. 0. S. 405—417.

-') Aufn. bei Ortwein a. a. 0.

Taf. 11 — 23. Altere Donkm. der Bauk.

usw. VI, Taf. 3.
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von 94 Bogen von etwa fiinf Meter Spannung eingefaBtes Viereck. Es sind Flach-

bogen, auf Rahmenpilastern ruhend, jeder ein besonderes Familienl)egraljnis ein-

schlieBend, an den Bogen mit hisehriften bedeckt, an samtlichen Pilastern und
Zwickeltliichen mit Or-

namenten der besten Re-

naissance geschmiickt.

iJber dem Eingangspor-

tal das kraftig behan-

delte Brustbild des Bau-

meisters jS'ic/i-elHof1)1(1 >in.

Aber audi ohne dies

nionumentale Zeugnis

wiirde man aus der Ahn-

licbkeit mit den Em-
porenbogen der Markt-

kirche auf denselben Ar-

cliitekten schlieBen. Ja

sogar in denselben Jah-

ren, als dasumfangreiche

Stuhlwerk jener Kirche

geschnitzt wurde, ge-

schah die Ausfuhrung

des Friedhofs. Man liest

wiederbolt die Jahres-

zahlen 1563 bis 1565,

dazu mehrmals die Na-

mensziige des Meisters,

auBerdem noch die Buch-

staben T. li., und an der

Ostseite nennt sich ein-

mal Hiuis BcMScIier. An
der Siidseite sind eine

Anzahl von Bogen in

eineni liesonderen Stil

dekoriert, so daB die

Ranken des Laubwerks

sich wie Weinranken in

wunderbar reichem Spiel

in- und umeinander ver-

schlingen. Im iibrigen herrscht groBe Einheit der Ornamentik, und es ist er-

staunlicli, wie an einem so ausgedehnten Werk das dekorative Talent und die

Ertindungsgabe nimmer erlahmt. Dal5 man die Ausfuhrung auf verschiedene

Hande verteilen muBte, ist begreiflich; manches ist von vorziiglicher Feinheit,

nur das Figiirliche zum Teil von geringerem Wert. DaB aber die Stadt neben

den groBartigen Arbeiten in der Marktkirche zu gleicher Zeit noch ein solches

Werk fordern konnte, ist ein schoner Beweis fiir ihren Monumentalsinn und wohl

auch fiir ein besonders religicises Leben.

Abb. 247 Erkcr iin Talaint zu Hallo

Merseburg

Dieser uralte Bischofssitz bewahrt in dem miichtigen SchloB ein groB-

artiges Zeugnis der Fursten, die bier residierten. Mit seinen drei Fliigeln um-
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faBt es einen weiten viereckijjen ITofraiim; die vierte nach Siiden gelegene Seite

begrenzt der Dom, und zwar derart, daB die westliciien Fassaden des Schlosses

und des Domes in derselben Flucht liegen.M

Die nordwestliche Ecke des Schlosses ist von eineni iiiit Gaiimen liejiflanzlen

Hof umgeben, um den sich kleinere Wirtschaftsgebiiude grui)])ieren. Man hetritt

diesen Ilof voni Domplatz aus durch ein stattliches Portal in kriiftiger Quader-

architektur mit etwas barockem Aufsatz (das Merseburger Wappen von Lowen
gehalten). Durch einen verhaltnismiiBig kleinen Durcligang gelangt man von da

in den imposanten innern SchloBhof. Hier steht auch der alte schwarze Kafig,

in welchem der historische Merseburger Ralie gefuttert wird.

Vor den letzten Giel)el des Westfliigels legt sich ein schlanker lioher

Treppenturm, desgleichen einer vor den nuttleren Giebel des nordlichen. Der
letztere ist gegen den SchloBgarten gerichtet, in dessen Achse ein stattlicher

Kolonnadenbau aus spiiterer Zeit steht. Eine bepflanzte Terrasse mit prachtiger

Aussicht liegt vor der nach dem anmutigen Saaletal Ijlickenden Ostfassade, die

ini Verein mit den schlanken TUrmen des Schlosses und der ehrwi'udigen vier-

tiirmigen Domkirche voiu jenseitigen FluBufer aus ein ungeniein malerisclies

Bild gewahrt.

Die Architektur des AuBeren wie auch des innern SchloBhofes ist wesent-

lich bedingt durch die hohen Giebel (am Nordfliigel in weiteren, am Ost- und
Westfliigel in engeren Zwisclienraumen) iiber dem durchlaufenden Hauptgesimse,

in drei Stockwerke geteilt, deren Verjinigung durch Schnecken und Obelisken

vermittelt sind, oben mit geradlinigem Giebel geschlossen.

Die Hauptstockwerke zeigen groBe rechteckige Fenster, durch Steinkreuze

geteilt, oder, wie hauptsilchlich im Hof, Fenster mit vorhangartigem, aus drei ein-

warts gekrummten Bogen gebildetem AbschhiB. Diese in den sachsischen Gegenden
beliebte Form haben wir bereits in Torgau und Berlin angetroften. Das SchloB

ist groBtenteils durch den Bischof Thilo von Trotha (f 1514) errichtet und seit

1603 von Herzog Georg von Sachsen ausgebaut worden.

Im ubrigen sind die iiuBern Fronten voUig schmucklos. Um so reicher ge-

staltet sich der innere SchloBhof. Zu den in die siidwestliche und siidostliche

Ecke sich legenden mittelalterliehen Tiirmen der Domkirche gesellt sich in der

nordostlichen Ecke ein imposanter Treppenturm mit kriiftigem Konsolengesimse

und stattlichem Helm, die Fassade fast um die doppelte Hohe iiberragend. Ein

reizend malerisch behandeltes Portal mit einer Umrahmung dorischer Ordnung
(Abb. 248), in dem prachtigen, mit Rollwerk geschmuckten Aufsatz das erste schiefe

Treppenfenster, fuhrt in das Innere des Turmes. An ihn lehnt sich liings des

ustlichen Fliigels ein von iipiugem Griin iiberwachsener terrassenartiger Vorbau;

in der Mittelachse des folgenden Giebels springt ein durch die zwei Hauptstock-

werke und das erste Giebelstockwerk reichender Erker vor, auf freihangenden

gotischen Rippen ruhend, oben durch eine Attika mit Rundfenstern und Schnecken

abgeschlossen. In der siidostlichen Ecke baut sich aus dem zweiten Ilaupt-

stock ein langer bedeckter hulzerner Balkon auf Steinkonsolen heraus. Die zum
Teil sehr groBen Fenster dieses ganzen Ostflugels zeigen fast alle stichbogigen

AbschluB.

Ein Portal von der allergroBten Schonheit (Abb. 249) bezeichnet die Mitte

des niirdlichen Fliigels, dessen unterster Stock an zwei andern Portalen noch

mittelalterliche Entstehung verriit. Die unn-ahmenden dorischen Siiulen auf Sockeln

tragen iiber ihrem Gebillk die Statuen des hi. Laurentius mit dem Rost und des

Evangelisten Johannes, zwischen beiden als kronenden AbschluB das bischofliche

1) Aufn. in Ortweius D. Ren. Abt. VIII, Taf. 1—10.
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Wappen, kraftig umrahmt
und von Lowen gehalten; alle

scheinljar glatten Flachen

sincl mil zartem Flachorna-

ment iiberzogen. Der obere

Teil des Siiulenschaftes ist

kanneliert, das Ganze hat

ausgezeiclmete Verhaltnisse

und ist von hinreiBendem

Ausdruck. Im Friese des

dorischen Gebillkes Stier-

schadel niit Fruchtgehilngen,

an den vorspringenden Teilen

uberall heitere und ernste

.Masken. Das Ornament uber-

all schlechthin in seiner Art

vollkommen, das Figurliche

dessen wurdig, das Ganze
unljedingt das in sich ab-

gerundetste und ausdrucks-

voU voUendetste Werk dieser

Art der deutschen Renais-

sance in ihrer charakteri-

stischsten Auspragung. Als

Meister dieses Portals wird

S/iiion IIofmiiiiH genannt,

wohl ein Sohn Nickel Hof-

uianns in Halle, den wir also

unter die jjesten Meister un-

serer Renaissance aus dem
Schlusse des lii. .lahrhunderts

zu zahlen haben. Das Por-

tal ist auch als eine stark

bereicherte Fortbildung des-

jenigen in der BriiderstraBe 8

zu Halle anzusehen, das Nickels Zeichen tragt. Von gleicher Hand und Art ist

der prilchtige Erker dieses Fliigels auf reichgeschmiickter Auskragung, im ersten

Stock ge(juadert mit doriscber (Jrdnung, im zweiten mit ionischen Pilasti-rn auf

stehenden Konsolen. Das Ganze durcb eine Attika mit Rundfenster und Schweif-

ornament gekront.

In iihnlicher Weise ist auch der westliche Fliigel geschmtickt, namentlich

Ziehen liier viele steinerne Wappen das Auge auf sich.

Die Stidseite des Schlolihofes wird nun von der Domkirche mit ihren steilen

Giebeln und Tiirmen eingenommen, und so bildet dieser Hof ein Ganzes von

grandiosen Dimensionen und hochster malerischer Wirkung. Denkt man sich

dazu die ehemalige Bemalung fvon welcher noch vor wenigen Jahren zahlreiche

Spuren namentlich an Xurdtlugel iiber den Fenstern etc. zeugten, die leider eine

unverstandige Herstellung samt dem Putze bis auf das rauhe Bruchstein^emiiuer

beseitigtei, so muB der Hof ehedem einen in seiner Art ganz auBerordentlichen

Eindruck gemacht haben.

Gegenwartig ist die einstige Einheit der Wirkung durch die Beseitigung

der Malerei natiirlich zerstort; nur noch an Portalen und Erkern gibt sich die

Abb. -4S I'urtal vom Treiipenhause des Schlosscs zu Merseburt;
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reiche Kuiist der ausgepragten deutsclien Renaissance zu erkennen. AIs Archilekt

wird Melcliior Bniniier nanihaft gemaclit. Ini Jnnern ist das llauplstuck der

Dekoration die piaciitvoUe, in einem polygonen Treppenhaus angelegte Wendel-

stiege, iihnlich der sclionen Trep[ie in GOppingen an der I'liferseite viillig niit

Ranken, Wappen und allerlei Figiirlitlieni in lein behandellen Reliefs jjedeckt.

Das Treppenhaus schlieBt niit elegantem Stemgewolbe in spatgotisclien Fornien,

daran die Inschrit't: Ilerr .lohann von Kostitz Domprobst und die Anfangsbucii-

staben des Naniens Meisler Brunners. Eine zvveite Treppe, kauni minder reicb

geschniiickt, ist an der Unterseite vollig niit Ornainenten in deni bekannten

Gharakter von Metallbeschliigen iiberzogen.

Zu erwiihnen ist noeh der originelle dreiseitige Ziehljrunnen im llofe.

Auf kraftiger Briistung oft'net sich nacli drei Seiten je ein Bogen, von dorischen

Saulen mit reicli geschniiicktem verkropften Gebalk umrahmt; drei Biigel, feurig

bewegte Seepferde tragend, wolben sich dariiber zusammen ; den gemeinschaft-

lichen SclikiBstein kront ein Neptun mil dem Dreizack. Zwischen den See-

pferden iiijer den Bogenaclisen ist je ein Wajiijen mit reicher Umraluiuing. Bel

barockem Detail hat das Ganze eine ungemein lebendige Silhouette und tritgt

den Stempel einer iippigen phantasievollen Epoche.')

Im Dom bezeichnet die Kanzel (etwa 1520), ein im wesentlichen spiit-

gotisches Werk, reich

mit Reliefs in Holz

geschniiickt, in einzel-

nen Renaissance-Ele-

menten den Eintritt

des neuen Stils. Aus-

serdem ein schones

Bronzeei)itaph des Si-

gismund v. Lindenau,

von Huns Visc/ier aus

NUrnberg, in der Vor-

halle an einem Pfeiler.

Erfurt, iniMil-

telalter eine der grol5-

ten Stiidte Deutsch-

lands, bewahrt nocli

jetzt in seinen Denk-

malen bedeutende

Zeugnisse eheinaligei-

Macht. Der Dom mit

der gewaltigen Frei-

treppe, die auf die

Hohe fiihrt, reclits da-

von die hoheii Ilallen

der Severikirche, bil-

dendenmonumentalen
Mittelpunkt, eine Arl

Akropolis der Stadt.

Das Biirgertum, durch

1) Abgcb. in den Stit-

dienbl. d. Archit.-Ver. am
Polytcchuiknni zu Stutt-

gart und b. Fritsch, a. a. 0.
Abl). 2411 Portal iler SchbiCkirihe zu Mcrscburg
(Nach: Fritsch, DenUnuiler deutsclicr Reiiaissarifce)
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Handel und regen Austausch zwischen Siiden und Norden, sowie durch frilhe

Verbindung mit der Hansa miichtig geworden, hat audi an der Bewegung der

Renaissance sich krUftig beteiligt.

Schon zeitig- tritt der neue Stil an einzelnen Profanliauten auf. In der

AUerheiligenstraBe ist der anselmliche Bau des Collegium Saxonicum, in-

schriftlich 1621 gegriindet, mit einem Renaissancewappen von 1542 geschmiickt.

Im obersten Ge-

schol5 sind reiz-

volle Fenster an-

gebracht, in sehr

origineller Friih-

renaissance von
iibereck gestellten

Pilastern einge-

M\t, mit kriifti-

geni Gesims ab-

geschlossen ; dar-

iiber sind Flach-

bogen mitMuschel-

tullung, an den

Ecken aufgesetzte

Kugeln, im Ge-

schoB darunter

aber treffliche

schwungvolle Or-

namente, dazwi-

schen runde Schei-

ben. Almliche Fen-

ster, ofl'enbar von

dem gleichen Mei-

ster,imErdgeschoB

des Hauses Nr. 6

ebenda, die oberen

d - liit-^ ^^^r-- in w — ^ mriiir ^^^^ Fenster dagegen

I'E
- IE-^SE-- Ub- —MIBhyTir^B^Br^ML elntach mit mit-

fr'eiHE^HlJJ^sl « m^^^^^' I U-'^^^l' '^^^ telalterlichem Pro-

.--— - I 11 1 TS^SBiB fil. Dagegen ist

die priichtig ge-

schnitzte Ilaustiir

mit korinthischen

Siiulen und orna-

mentalen Flach-

reliefs von scho-

nem Schwung der Zeichnung ein Werk des voUendeten Stiles. Von 154'J ein

kleines Renaissanceportal der MichaelisstraBe Nr. 4-8 mit eigentiimlich entwickelten

Ecknisclien.

Eine hochst stattliche Komposition ist das Giebelhaus Nr. 7 am Fischmarkt

zum roten Ochsen vom Jahre 1562. Das Portal ist mit Diamant(iuadern ein-

gefaHt und hat Seitennischen, welche statt der anderwarts iiblichen Muschel-

wolbung oben durch Voluten abgeschlossen sind : eine in Erfurt hiiufig wieder-

kehronde Form. Uber dem ErdgeschoB liiuft ein Fries mit sjjielenden Kindern bin.

Der erste Stock wird durch kannelierte ionische Pilaster angemessen gegliedert, die

AIjIi, .'lO JIaus „zuni brcitell lltTtl" zu Kiiurt
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Fenster haben Giebel mit plastischen KOpfen. Der zweite Stock ist einfacher

behandelt, ohne Gliederung, die Fenster rnittelalterlich profiliert. Feine Zahn-

scbnittfriese trennen die Geschosse. Am originellsten ist der das Satteldach ver-

deckende Giel)el mil Pilasterstellungen und kriit'tig-en Fensterrahmen, namentlich

aber den phantastisehen Figurengruppen, welche die Absiitze an den Ecken ver-

binden. Docb ist das Ganze hart und oiine rechten Fluli.

Ahnlich ist, aber in reicherer Ausfuhrung mit stiirkerer Anwendung von

plastischem Schmuck und entschiedenerer Hinneigung zuni Rollwerk an deniselben

Platze das priichtige Haus ,.zum breiten Herd" vom .lahre 1584 (Abb. 250).

Liber dem ErdgeschoB Ziehen sich malerisch Ijehandelte FlachreUefs bin, durch

reiche Konsolen getrennt. Phantastisclie Hermen gliedern das HauptgesclioB,

korinthische Pilaster auf kraftigen Konsolen den zweiten Stock. Fein ornamen-

tierte Friese bilden den AbschluB der Stockwerke, und ein elegantes Zahnschnitt-

gesims trennt das obere GeschoB von dem Giebelaufsatz. Die Fenster des ersten

Stockes haben reiche barock versohlungene Kronungen, alle (ibrigen, auch am
Dacherker, Giebelaufsiltze mit stark vortretenden Kopfen.

Der UmriB des abgetreppten Oberbaues wird wieder durch

figtirliche Gruppen l>elebt. Es ist eine der durchgebilde-

teren Fassaden unserer Renaissance, durch gute Verhiilt-

nisse ausgezeichnet, doch in Plastik und Linien iiberall

etwas hart vmd nicht fliissig. Im Innern ein Flur mit

schonen Netzgewolben, der zu einer stattliclien Wendel-

treppe fiihrt. Die Spindel ruht auf schlanken Saulen, und
die untere Seite der Stufen ist mit ornamentalen Reliefs

bedeckt. Als Architekt wird Hans Friedemann d. A.

vermutet.

Betriichtlicb friiher, feiner und schlichter ist das Haus
am Anger Nr. 37 vom Jahre 1557. Das Portal (Abb. 251)

vertritt in anziehender Weise die bier iibliche Form der

Seitennischen, deren Ausbildung beachtenswert ist. Die

Pilaster, welehe das Portal einfassen, sind wie der Fries

mit hiibschen Ranken geschmuckt : die Zwickelt'elder enthalten die Kbpfe von
Christus und Paulus in Medallions. Die iibrigens einfache Fassade erbalt durch

einen poljgonen, im ersten Stock ausgebauten Erker einige Belebung. Ein schiJnes

Eisengitter fiillt das Oberlicht iiber der Tiir. Im Flur sieht man zwei prachtvoU

gearbeitete Siiulen aus spiiterer Zeit.

Ein zierliches Werk ist der am AuBern der Michaelis kirche ange-

braclite Grabstein des Melchior Sachse und seiner Frau, durch den Sohn wahr-

scheinlich nach dem Tode der letztern (1553) errichtet. Die Gestalten der Ver-

storbenen werden von einem eleganten Renaissancerahmen auf kannelierten

toskanischen Pilastern umschlossen. Die Arbeit ist in sicherer Meisterschaft

durchgefiihrt. Ganz in der Nahe, MichaelisstraBe Nr. 38, das ansehnliche Haus
dieser Familie, vom Jahre 1565. Ein Portal mit Ecknischen, von ionischen Halb-

saulen eingefaBt, die Archivolte mit facettierten Quadern gegliedert, in den

Zwickelfeldern zwei Medaillonkopfe, ahnlich wie bei dem Haus am Anger, im Fries

der Spruch: ..Was Gott bescheert bleibt unerwert." Dariiber ein Aufsatz in Form
einer Aedicula, von korinthischen Saulchen eingefaBt und mit Giebel geschlossen,

darin die Wappen von Melchior Sachse und Elisabeth Langen. Zwei riesige ge-

fliigelte Delphine bilden auf beiden Seiten eine barocke Einrahmung. Die Ecke
des Hauses ist originell als kriiftige Rustikasaule mit toskanischem Kapitell be-

handelt. Die Fenster haben noch durchweg das mittelalterliche Kehlenprofil. Ein

kleines Haus neben der Michaeliskirche besitzt ein stattliches Portal von 1561,

Abb 251 Hausportal
aus Erfurt
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gleich den iibrigen mit Seitennischen und fein gegliedertem Bogen, eingefaBt

von korinthischen Siiulen. Am Fries die Inschrift: „Gott spricht es, so geschielit

es. — Ilgen Milwicz. Anna Schwanflogelin.-' Dabei in den Zwickelfeldern trefl-

lich behandelte Wappen. Die Fenster des Erdgeschosses haljen eljenfalls korin-

thische Siiulchen als Eint'assung, derb facettierte Quader am Fries und kleine

Giebel als Kronung.

Abb. 'Jr)'2 Haus ,.zum Rtoeklisdr zu Kiiuit
(Aufnalime der Kgl. Mcllbildanstalt, Berlin)

Ihr Bestes leistete die Erfurter Privatbaukunst in dem Ilause zumStock-
fisch in der JoliannisstraBe, voni Jahre 1()07 lAIjb. 252i. Zwei stattlicbe Portale

in kriiftig barocken Formen und ein kraftvoller Erker schmiirken die ziemlicb

breite StraBenseite. Man beachte die durchaus unregelmiiBige Stellung der Fenster

und die nur nacli Gct'uhl erlolgte Anordnung der Portale und des Erkers, die

dabei das Gefuhl vollster Harmonie hervorruil; wie die Fenster zu den Seiten der

Erkerauskragung kleiner. doch mit Giebeln bekront, geradezu mei.'iterliaft an-

geordnet sind; wie die Fliichen den priichtig durchgebildeten plastischen Teilen
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als hebciuler Uiiitergrund dienen. Die Haustiir zeigt trell liclies Sclinit/.wirk, die

Einfassung zu beiden Seiten wieder die beliebten Nischen. Ganz priicbtig ist

die Beleliung der Fliicben durcli eine Rustika, deren Ouader abwecbselnd glatt

und mit t'eineii llacbbehandelten Randornamcnten geschmiiciit sind. Elieiif^o die

Fensterrahmeii. hii Hausllur ein krilftiges, von ionischen Silulen eingetafites Portal.

Alias Detail von ausgezeicbnetster Abwiigung.

Einiges auch in den Kircben. Ini Dorn ein groBes Wandejiitaiili vuin .lalne

157G im siidlichen Seitenscbift'. altarartig aut'gebaut, im Stil scbon sebr IjariK'k,

dabei reiub polyclironiiert das Muncigrainm des Meisters E. (1. Aus derselben Zeit

ein Doppelgral), ebendort, bezeicbnet //. /•'. Sodann nocli ein Epita|)b am iistlicben

Ende desselben Seitenscbift's, von abnlicber Komposition und Austlibrung. Weiter

gehort hieher der Taufstein von 1587 des Han^ Friedeinann, mit Figuren

von Tugenden zwiscben phantastischen Hermen und Karyatiden, auBerdem reich

mit Metallornamenten gescbmuckt. Um den Taufstein erhebt sicb auf secbs

ioniscben STiuleu mit Goldornamenten auf blauem Grund ein groBer phantastiscber

iialdacbin, uber dem Gebiilk mit bober Kuppel aus durcbbrocbenen Rip]ien

bekront, auf den Ecken schlanke Pyramiden, in der Mitte oben ein riesiger Obelisk,

der bis ans Gewolbe reicht, alles dies reicb dekoriert und bemalt, neuerdings

bergestellt, von pbantastisober Wirkung. An der Wand des siidlicben (Juersebilfes

ein Sakramentsluiuscben desselben Meisters, trefflicb im Aufbau.

Feiner und zierlicher ist die bolzerne Kanzel in der Sever iki rcbe , ein

elegantes Werk von 1576, ebenfalls von H. Friedeinann.

In Wittenberg diirfen die schonen Bronzegrabtafeln in der SchloB-

kirche nicht unerwiibnt bleiJjen; vor allem die des Peter Vischer fiir Friedrich

den Weisen mit dem Bilde des Kurfursten, und die fast genaue Kopie davon

fiir Johann den Bestandigen, von Hans Vischer. Aucb eine Bronzetafel Peter

Yiscliers fiir Henning Goeden ist zu nennen. — In der Stadtkirche auBer L.

Cranaclis Gemalden ein bronzenes Taufbecken von Heniiunii Vischer und an des

jiingeren Cranacb Grabmal ein ausgezeichnetes Alabasterrelief der Grablegung

von Srbiinfian Walther. Aus spiiterer Zeit das umfangreicbe I-'pitapb des Matb.

v. Scbulenburg, 15G9 von G. Scliriiter angefertigt.

Thiiringen

In den tbiiringiscben Landen tritt kein stiidtiscbes Gemeinwesen in dieser

Epoche selbsttiitig hervor. Wohl aber ist manches von fiirstlichen Bauten zu

melden, mit welcben die siicbsiscben Ilerziige und Kurliirsten ibre zablreieben

Residenzen gescbmiickt baben, docb linden wir auch darunter kaum eine SebOpfung

ersten Ranges. Das fiir unsere Betracbtung Erbeblicbe mag kurz erwabnt werden.

Seit 14i5 den Kurfursten von Sacbsen zugeteilt, die eine Zeitlang dorl

residierten, entwickelte die Stadt Altenburg im Laufe des 16. Jahrhunderts eine

rege Bautiitigkeit, welcbe schon friih zur Aufnabme der Renaissance fiibrte. Zu-

erst treten die Formen des neuen Stils an dem grolkn Hause der Sporengasse

Nr. 1 uns entgegen. Es bat ein Portal vom .Jahre 15:51 in scblicbten liaiben

Renaissanceformen, die einrabnienden Pilaster mit llacben Kugeln gescbmiickt,

ahnlich den alteren Fenstern am SchloB zu Dresden, als Bekronung ein Bogenfeld

mit muscbelartiger Dekoration, ebenfalls mit Kugeln besetzt. An den Fenstern

und dem breiteren Torwege zeigen sicb nocb die durcbscbneidenden Stiibe der

Gotik. Ein anderes ebenfalls unbedeutendes Portal vom .labre 1537 fmdet sicb

in derselben StraBe Nr. 18. Es triigt die bekannte Inscbrift: Verlnmi domini

manet in aeternum. Dazu: Amen dico vobis ego sum ostium ovium. hi der-

1) Fritsch, Denkmaler deutscher Renaissance.

LUbko-Hauiit, Renaissance in DeutSfhlaiul II 3. Aufl. 26
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selben StraBe Nr. 2 ein Portal des spateren Stiles mit Seitennnischen, 1569 er-

baut, 1605 im Fries umgestaltet.

Das Hauptwerk in Thiiringen ist das hiesige Rathaus. Es wurde 1562

begonnen, im Friihling des lolgenden Jahres unter Dach gebracht und am
10. November 1564 auBerlich durch Aufsetzen des Turmknopfes vollendet. Die Haupt-

leitung des Baues hatte der als Erliauer des Jagdschlosses ,,zur i'rohlichen Wieder-

kunft" bekaniite fiirstliche Bauiueister Xi/,oI(ii(s Groliinann zu Weimar, von dem
audi der Entwurf herrilhrte. Wir kennen den Namen des Meisters schon aus der

Baugeschichte des Schlosses zu Torgau. Die Bildhauerarbeiten wurden durch

Hans Werner und Kaspar Boschel aus Chemnitz ausgeftihrt.^) Es ist ein stattlicher

reich behandelter Bau von edlen Renaissanceformen (Abb. 253), mit gewaltigem,

rings aligewalmtem Dach bedeckt, an der Vorderseite mit eiiiem polygonen Treppen-
turm ausgestattet, auf lieiden Eeken gegen den Markt mit den ausgekragten halb-

runden Erkern geschmtickt, welche in ahnlicher Anlage und Dekoration zuerst in

Torgau vorkommen und in ahnlicher Weise am Fiirstenhaus zu Leipzig auftreten.

Das gequaderte und mit Saulen an den Eeken versehene UntergeschoB des Treppen-

turmes ist in der damals beliejjten Weise rechtwinklig angelegt und mit einem
Allan geschlossen. Das Hauptportal sowie zwei andere Portale sind mit ionischen

Saulen eingefaBt und mit zahlreichen Inschriften geschmtickt. Auch der Unter-

bau hat eine Umrahmung von sehr lang gezogenen kannelierten Saulen derselben

Ordnung. Die Fenster mit den eingekerbten Rahmen und einem Giebel mit ein-

gelassener Kugel, die Gesimse mit ihren kraftigen Konsolen, die Erker mit ihren

Pilastern und Reliels, rechts Fiirstenkiipfe, links die Geschichte des Stinden-

falles, endlich die maBvoll behandelien Giebel, welche dem Dache vorgesetzt sind

und gemalte Ornamente zeigen, das alles zeugt von einer uberwiegend klassi-

zistischen Behandlung, doch ohne Trockenheit. An Feinheit der Ausfiihrung ist

die Dekoration der Erker der am Fiirstenhause zu Leipzig kaum nachstehend.

Im Innern fiihrt die Wendeltreppe zu einer herrlichen groBen Halle mit

reich gegliederter Balkendecke auf kannelierten ionischen Holzsiiulen. Auch
die Kopfbiinder sind als antikisierende Konsolen behandelt. Mehrere priichtige

Tiiren, Kamine und eine Buhne ftir Musiker schmticken diese ansehnliche Halle.

Uber der Tiire zum Ratssaal liest man das bedeutsame Motto : Blandis verbis

et atrocibus poenis. Das Ratszimmer selbst hat ahnlich reiche Decke wie der

Vorsaal, die Fensterrahmen sind auf kraftvolle ionische Saulen gestiitzt, die

Portale ungeniein reich geschnitzt, mit Hermen und Karyatiden eingefaBt, iiber

dem einen der thronende Weltrichter. Ein anstoBendes Gemach, das auf den
Erker hinausgeht, zeigt einfachere Behandlung an Decke und Fenstern, aber

ahnliche Portale.

Das SchloB, eine ausgedehnte Anlage, deren Entstehung ins Mittelalter

hinaufreicht, ist mit Ausnahme der reichen spiltgotischen Kapelle ohne kiinstlerisches

Interesse. Nur im innern SchloBhof sieht man den Ansatz einer dreistockigen

Arkade, von der jedoch nur zwei Systeme ausgefiihrt sind: imErdgeschoB Rustika

mit libertriehen geschwellten dorischen Saulen, die beiden oberen Stockwerke mit

flachgedriickten Bogen, im ersten Stock auf toskanischen Siiulen, im zweiten auf

Pfeilern, die mit ahnlichen Halbsilulen bekleidet sind, eine Arbeit der Zeit um
1600, ohne besondere Feinheit. Auch der damit verbundene Treppenturm und
das Portal desselben ist nur Mittelgut.

Das Rathaus zu Gera, seit 1573 entstanden (Abb. 254, 255), scheinbar eben-

falls nach Groli manns Plan erbaut, doch einfacher und nur als eingebautes Ilaus ge-

daclit; leider spiiter mit einem Mansardendach an Stelle der urspriinglichen (Juer-

1) E. V. Brann, Gcschichto des Rathiiuses zu Altenburg (1804) S. 121.
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giebel versehen. Die Fenster :^ind einfach, mit Dreiecksgiebel daruber; auffallend

an die Heldburg erinnernd : das Hans entbehrt aber der Gesimse. Im KrdgeschoB

drei groBe Portale mit Pilastern ohne Gebalk, genau wie an den Altanecken zu

Altenburg. Der achteckige hohe Treppenturm hat wie dort einen gequaderlen

rechteckigen vorspringenden T'nterbau: in dessen Mitte das reiche Hauptportal,

Hundbogen mit schrager stark verzierter Leibung, eingefafit vun Hermen, triigt

doppelten Autsatz von Tafeln, Wappen und Porlriits, daruber Flachgiebel. Kine
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ganz prachtige Kompo-
sition. Freilich ist alles

roll ausget'iihrt ; wohl

kaum unter Grohinanns

Leitung.

Von dem alten S c h 1 o I)

zu We i m a r ist zunachst

der runde Turm, freilich

mit si)aterem Aufbau er-

lialten. Mit ihm verbun-

den einige illtere Telle,

unregelmiiBig und unbe-

deutend, mit Ausnahme
eines zienilich ansehn-

lichenBogenportaleSjdes-

sen schriige Leibung mit

Ornamenten der Friih-

renaissance umfaBt wird

(etwa 1530 entstanden).

Ebenso derkronende Auf-

satz mit dem Wappen
und Delphinen an den

Seiten. Die gewolbte Ein-

gangshalle fulirt zu einer

ganz schlichten Wendel-

treiipe. Audi die Giebel

dieses Baues, mit ein-

fachen Bogenabschliissen

und diirftigen Lisenen ge-

!,diedert, gehOren dahin.

Ein Modell auf der groB-

herzoglichen Bibliothek

gilit eine Anschauung des

alten Baues vor dem
Brande von 1618. Her-

z(ig .lohann Ernst begann

1(;19 den Neubau, der

dann 1790—1803 durch

den Goetheschen Umbau
griiBtenteils beseitigt

wurde. Aus diesen Zeiten

stammt audi das Rote
SchloB, mit seinen Por-

talen und Giebeln dem
beginnenden Schweifstil

angehorend, aber ebenfalls oline hiiheren kiinstlerischen Wert.

Auch sonst bietet die Stadt fur Renaissance nidits Bedeutendes. Von

Interesse ist naturlich das Granachhaus am Markte, um 152(i entstanden und mit

dem Wappon des Meisters geschmiickt. Es hat im Erdgeschofi der unregelmaBigen

Marktseite groBe Bogenoffnungen im Charakter der Friihrenaissance, mit diinnen

kandelaberartigen Siiulchen, iippigem, breit gezeidmetein l^aub und mancherlei

figurlichen Elementen. Die schriigen Seitenwiinde der Bogenoffnungen zeigen die

Abb. 'i."4 K.ithaiis zu Gera
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beliehlen Miisclielnisc-heii mil Sitzsfeinen. Die ebenfalls ab^escliriigten Archivnlten,

die Zwirkellliichen uiul die hnrizoiital abgestuni])t'ten tironendeii Giebel hiiljen

reiches Laubwerk. Hei der niodernen Ladeneinrichtiing hat eine Urny^eslaltiing

und Wiedeiholung- dieser Teile stattgefundeii. Die Fenster der Fassade zeigen

mittelalterliche Kehlenprofile; oben zwei aufgesetzte Giebel, in niichterner Weise
mil diirftii^en I>isenen geuliedort und niit Bi)Lrenlinieii abgeschlossen.

Al)l). 'i'w Haupteingang dcs Ratliauses zu Gera

Die ausgebildete Renaissance zeigt sich an dem einfach derben Bau des

stadtischen Brauhauses von 15(!(i. Die Fenster sind mit scliweren Giebeln be-

kront, haben aber trotzdem gotisclie Kehlenprofile. Das Portal schlieBt ein ahn-

licher Giebel ab, der auf kannelierten toskanisclien Siiulen ruht. An den Seiten

sieht man wieder die Muschelnischen. Der ungemein hohe abgetrej)pte Giebel

wird durch Voluten get'alH, die in tijipiges Laubwerk, am obersten Absatz in

kolossale Delphine auslaufen, und die Bekronung bildet die Figur eines Gewaff-

neten. Vom Jahre 1568 datiert am jetzigen Kriniinalgebaude ein elegant ge-

arbeitetes Doppelwaiii)en in einem Rahmen aufgeroUter und zerschnittener Bilnder.

Mehrere kleine Renaissanceportale sieht man an verschiedenen Ilausern. /.. B. in

der Breiten StraBe.

In der Stadtkirche hat das herrliche groBe Altarbild von Granach vom
Jahre 1555 eine frei geschnitzte Bekronung von Wappen, Reiterfiguren und pracht-

vollem Laubwerk, das teils der Renaissance, teils dem s])atgotischen Naturalismus

angehort. Das Ganze ist vollig bemalt und vergoldet, von hohem kiinstlerischen

Werte. AuBerdem ist das Epitaph llerzog Johann Wilhelms von 157G eine brillante

Marmorarbeit von virtuosenhat'ter Ausluhrung, wahrscheinlich das Werk eines

Niederlanders.
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In Jena finden sich zwei voUstiindige Renaissancehauser von auffallend

strenger Architektur. Der sogenannte Bur gk eller, dicht neben der Stadtkirche

gelegen, ist ein Giebelbau von bescheidenen Ausmessungen. Etwas seltsam wirkt

der zwiebelformige AbschlulS des Hauptgiebels wie auch des Dacherkers iiljer dem
Pultdach der Nebenseite.

Vor die etwas in die Ecke gedriickte Ilauptpforte legt sich eine kleine Frei-

treppe. Die Architektur zeigt die in Jena wie in ganz Thtiringen hiiulige Form

:

rundbogiges Portal mit abgeschrilgter Leibung, in deren vertikaler Flilche meist

mit Muschelwolbung geschmiickte Nischen mit runden Steinsitzen angebracht

sind; die gebogene Flache der Leibung ist durch reiche Profilierung mit Eier-

stab, Zahnschnitt, kleinen Konsolen gegliedert (vgl. oben Abb. 251). Die Fenster-

oft'nungen zeigen hiibsche Detailbildung, samtlich mit geradlinigem GiebelahschluB.

In wohlberechneter Steigerung lichten sich, bei stets reicherer Umrahmung der

Fenster, die Mauermassen. Die weiten (Jffnungen des obersten Hauptstocks werden

durch schlanke ionische Siiulchen geteilt, desgleichen die Offnung des Dacherkers

auf der Nebenseite durch eine dorische Zwergsaule.

Das zweite Haus, wenige Hiiuser in der nachsten Gasse entfernt, zeigt eine

fast italienische Fassadengliederung. Im unteren Stockwerk zwei stattliche Bogen,

von einer toskanischen Pilasterordnung umrahmt; dabei ist merkwurdigerweise

mittelst Durchfiihrung des Kampfergesimses die Bogenoffnung eines Mezzanin-

stockes beniitzt. Der Fries der Hauptordnung triigt als Inschrift: Gloria in ex-

celsis etc. Im Stockwerk dariiber feine Pilasterarchitektur mit verdoppelter

Achsenzahl. Die Fenster sind einfach umrahmt. Die weiteren Stockwerke scheinen

spater hinzugefiigt worden zu sein. Das Innere unbedeutend.

AuBerdem iindet man haufig das oben beschriebene Portal. Auch der

GiebelahschluB des Jenaer Rathauses mit kunstreicher Uhr gehort in die Renais-

sancezeit.

Das Wenige, was Gotha an Renaissance!)auten besitzt, zeugt nicht gerade

von einer bedeutenden kimstlerischen Tatigkeit, reiht sich indes den Arbeiten der

benachbarten Orte an und dient zur Vervollstandigung des Bildes. Das Rathaus
ist ein langgestrecktes Rechteck mit hohem Giebel an der schmalen Nordseite

gegen den Markt und viereckigem Treppenturm an der Siidseite. Die Fassade

von 1574 hat spater eingreifende Umgestaltungen durch vorgesetzte Stuckpilaster

erfahren. Das Portal aber mit seinen Seitennischen, dariiber ein Aufsatz mit dem
Wappen, zu beiden Seiten unl'oriidiche Delphine, entspricht der Behandiung, wie

wir sie in Erfurt und Weimar fanden. Auch der hohe Gieljel mit seinen Schnecken

und ihrem phantastischen figUrlichen Sehmuck ahnelt den gleichzeitigen Erfurter

Bauten. Den AbschluB bildet ein durchbrochener Bogen mit der Uhrglocke,

darauf als Kronung eine kleine Ritterfigur. Schon ist an der oberen Galerie des

Turmes das zierliche schmiedeeiserne Gitter; auBerdem iiber einem modernisierten

Portal der westlichen Langseite ein fein gearlieitetes Wappen, von zwei Linven

gehalten. Eine schlichte Wendeltreppe ftihrt uni einen achteckigen Pfeiler im

Turm zum oberen GeschoB, das eine groBe lange Vorhalle enthiilt.

Ein etwas einfacheres Portal im Gharakter des Rathauses, ebenfalls mit

Nischen und Sitzsteinen, hat das Gebiiude der Post am Markt. Mehrfach finden

sich noch iihnliche Pforten. Etwas abweichend ist die Behandiung des Portals

am Eckhaus der kleinen Erfurter Gasse und des Marktes, vom Jahre 15G;5.

ijber der Stadt erhebt sich an der Siidseite auf weit hinschauendem Hiigel

die kolossale aber ziemlich niichterne Anlage des Schlosses Friedenstein, im

wesentlichen dem 164G durch Ernst den Frommen ausgefiihrten Neuhau angehorig.

Bei der Exekution gegen Johann Friedrich den Mittleren (15G7i wurde das durch

ihn erbaute SchloS Griiiuiienstein eingenommen und geschleift und an seiner
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Stelle spiiter das jetzt vorhaiidene iiiit dein Xamen Friedenstein erbaul. Es ist

ein gewaltiges Viereck, vorn und auf beiden Seiten von den Iluuptgebauden ein-

geschlossen, der Hof von derben Pfeilerarkaden auf alien vier Seiten uiiizogen,

die an der Riickseite mit einer Plattform abgeschlossen und in der Mitte mit
einem Portal durchbrochen sind, den Blick und den Austritt in den Park frei-

lassend. Voni alten Grimmenstein stammt nur das Portal der Kapelle unter den
Arkaden links vom Eingang, datiert von 1553. Es hat die griiBte Verwandtschatt
mit dem Portal der Schlofikapelle zu Torgau, ilhnliches Laubwerk ini frischen

Stil der Friihrenaissance und in den Pianken ebensolche Engeltiguren. Die Ein-

fassung mit Schweifwerk gehOrt dem Umbau des 17. .lahrhunderts an.

Abl). 256 Grundrili der Heldliurg

In der Kunstkammer, bislier im ScldoB aufbewahrt, ist manches an

wertvoUen Werken der deutschen Kleinkunst : zierliche TrinkgefaBe, Becher und
Pokale, ein Globus mit herrlichem Untersatz, astronomische Instrumente, schiine

Uhren, GlasgefaBe und Schmelzarbeiten, vor allem aber das kleine angebliche

Brevier, in Wirklichkeit ein fiirstliches Stammbuch des 1(1. .lahrhunderts, eines

der kostlichsten Juwele deutscher Goldschmiedekunst, dort natiirlich dem Ben-

venuto Cellini zugeschrieben, jedoch, wie aus der Art der Technik und den kiinst-

lerischen Formen hervorgeht, das Werk eines ausgezeichneten deutschen Meisters.

Aus massivem Golde ist der Deckel gearbeitet, mit Diamanten, Rubinen, .Sma-

ragden und Schmelzwerk geschmiickt, dazu in fein getriebener Arbeit auf der

Vorderseite die Anbetung der Hirten und die vier Evangelisten, auf der Riickseite

die Auferstehung und die vier evangelischen Frauen, auf dem Riicken die Er-

schaffung der ersten Menschen und der Sundenfall. Das kostliche kleine Buch,

etwa 5V2 cm breit und JVj cm hoch, ist aus dem Besitze der GroBherzoge

von Mecklenburg-Schwerin durch Schenkung nach Gotha gekommen und fur

das Kunstkabinett erworbcn worden.
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Weiter nordvvarls l)is gegen den Rand des Harzes sind nur unbedeutende

Arbeiten der Renaissance zu veizeicbnen. In Nordbausen ist das Ratbaus ein

auBeist scblicbter, doch maleriscber Ban von 1610, die Giebel in Facbwerk obne
kiinstlerischen Scbmuck. Die Fenster and die groBe Bogenballe, niit welcber sicli

das ErdgescboB gegen den Markt OHnet, zeigen das mittelalterlicbe Keblenprofil.

^'or die Mitte der Fas-

sade leg t sicb ein Turm
mit stattlicb Ijreiter

Spindeltreppe, die auf

die Bogenballe miin-

det. Der Vorsaal im
Innern ist nicbt groB,

quadratiseb; auf der-

ber Mittelsiiule, wel-

cber in den Wanden
Halbsiiulen entspre-

chen, rulien die Bal-

ken der Holzdecke.

Die Kapitelle sind fast

romaniscb, audi das

Gebalk zeigt mittel-

alterlicbe Gliedenmg.

An seinen Kopfbiln-

dern best man : J/aiis

Har/.c m)<). Ein klei-

nes Portal in Sand-

stein bat diirftige

trockene Fornien der

spaten Renaissance.

Im Vorsaal des zweiten

Stockes bietet die Mit-

telsiiule das auffal-

lendste Beispiel von

mangelndemVerstand-

nis der Renaissance-

fornien in so spilter

Zeit.

In Eisleben fallt

in der Andreaskirche

ein messingener Kron-

leucbter auf, der zu

den schonsten seiner

Art gebort, mit Weinranken, Trauben und kleinen Figiircben gescbmiickt.

Ungleicb giinstiger und reicber geslaltet sicb die Renaissance in den siid-

lichen Ausliiufern unseres Gel)ietes. Zu den interessantesten Werken der Zeit

ziiblt zuniicbst die Heldburg, ein auf mittelalterlicber Grundlage durch den

ungliicklichen Jobann Friedrich den Mittleren salt 1558 ausgefiibrter Pracbtbau.

Die Burg erbebt sicb auf einem vier Wegstunden siidlicb von Mildburgbausen

aufragenden kegelformigen Basaltfelsen, der durcb seine malerische Form und

reicbe Bewaldung schon von fern das Auge fesselt. Die alte Veste ist ein ziem-

licb unregelmiiBiger Gebaudekomplex ebensowobl infolge beengender Gelandever-

haltnisse als ungleicbzeitiger Erbauung (vgl. Abb. 256).

Alib. J.''. Fran I'licr liau dt'i' JlclilhurK
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An clem terrassenfiirmig vorlretenden, auf dem Niveau des innern Schloli-

hofes gelegenen Ziergaiten Q vorbei gelangt man bei A iiber die Zugbriicko durcli

ein slattliches Tor in den zwingerartigen iiuBern Hot', und von da, inimer steigend,

einerseity an dor Pt'erdeschwemme N, andererseits an dem Bruniienhaus (J nut

dem bis zur Talsoble reicbenden, in den Basaltl'elsen eingebaueneii Zield)runnen

voruber, durch die Einfahrt B in den inneren ScliloBbof G. Auch von der entgegen-

gesetzten Seite tuhrt eine Einfahrt F bei der ehemaligen geraumigen Stallung (i ') in

den Hof. Von welcher Seite man auch eintritt, stets zieht der sogenannte fran-

zosische Bau an der Sud-

seite des Hofes mit den

reichgesclunucktenErkern

D, E und dem runden

Treppenturm den Blick

auf sich. Die Umrah-
mungen der Fenster und
des liiibschen Pfortchens

zeigen uberfeine, fast ma-
gere Protile. Um so kraf-

tigeres Relief hat die Ar-

chifektur der Erker (Aljb.

257) und des schonen Por-

tals am Treppenturme.

Die originelle Galerie des

letztern (die untere Ba-

lusterreihe ist Stein, die

obere Holz) gewiUnte

wahrscheinlich iiber die

niedrigern Telle Aussicht

ins Tal hinab; der obere

erkerartige Ausbau soil

friiher als Uhrgehause ge-

dient haben.

Ungeachtet derVolks-

mund die Telle F G H als

„alten Heidenbau" be-

zeichnet, scheinen von

den jetzt stehenden Ge-

bauden die altesten in

dem am Haupteingang B
liegenden Gebaude zu

stecken. Hier ist iKlndich sclion am AuBern durch rundbogige Fenster eine friih-

mittelalterliche Kapelle angedeutet; man lindet alter auch im Innern (freilich nur

schwer zuganglich und sparlich beleuchteti deutliche Spuren kirchlicher Wand-
malereien (Ghristus am Kreuz, von Maria und Johannes beweint). Spitzbogige

Portale kommen allerdings am sogenannten ,.Heidenbau", aber auch am Kom-
mandantenbau L M vor, obgleich letzierer sonst, namentlich an den Rundturmen,

(von denen der eine iiber der Einfahrt B) Einfliisse der Renaissance zeigt. Der

Teil J K, welcher ehedem die groSartigen Kiichenriiume enthielt, ist abgerissen;

seine Grundmauern dienen jetzt als Terrasse, von der sich eine anmutige Aus-

sicht bietet.

Abb. 258 (Jyinnasiuiii Casiiiiirianum zu Kubur^
(Pbot. Homaiiii, Darmstadt)

1) Dieselbe wxirdo in letzter Zeit als Kapelle bemitzt.
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Der inleressanteste, kiinstlerisch bedeutendste Teil ist jener franzosische

Bau, der durch seine strenge Fensterareliitektur mit den einfach gegliederten

Giebeln auch dem Aulkrn des Schlosses ein vornehmes Ansehen verleiht.

tJber die Ausstattung der Erker, die von sehr verschiedenem Wert, ist noch

folgendes zu bemerken: der Erker D zeigt auBer einem schiinen Friesornament

mit Vogehi in der ionischen Ordnung des ersten Stocks meist Embleme des

Kriegs, der Erker E aber Embleme der Jagd, des Fisclifangs etc., wie auch bei D
trotzige Kriegergestalten, bei E Nixen und andere weibliche Figuren in den Orna-

mentlUlclien eine Haupt-

rolle spielen. An dem
einen Erker best man die

Jahreszahl 15G2.

In der Tat ist der Name
,,franzosischer" Bau zu-

treft'end. Die strenge Ge-

stalt der beiden Erker und
ihre Einzelheiten zeigen

starke Anlehnung an die

gleichzeitige Kunst Frank-

reichs. Schon die liier in

Menge angebrachten Tro-

phaen sind in Deutschland

recht selten, in Frankreich

aber ungemein verbreitet.

Ich erinnere nur an liene

Boyvins schone Kupfer-

stiche, an den Louvrehof

und iihnliches. Aber auch

(lie grolien platten Kar-

tusclien der Briistungen

oben, insbesondere am
Erker E, sind direkt auf

franzosische Vorbilder wei-

send. Die Architektur

selbst, vomBogen desErd-

geschosses an mit seinem

Fries und Konsolengesims,

die ionische korinthische

Pilasterordnung oben —
die Pilaster sind nicht ver-

jiingl, was in Deutschland

kaum vorkommt, dagegen in F^rankreich die Regel ist — , die Dreiecksgiebel, alles

hat etwas von der fast pedantischen Schilrfe der franzosischen Behandlungsweise. his-

besondere ist bier an die Schule Jean Bullants (Ecouen) zu denken. Als Architekt ist

inzwischen Xi/.-olaiis (h-olDiniiiii , der Erbauer des Altenburger Rathauses, festgestellt.

Die innern R;iume enthallen wenig von kiinstlerischer Bedeutung: die Tiiren

liaben derbe, niichterne Einfassungen; in den Zwickeln sind einige gute Medaillon-

])ortriitkopl'e. Die noch vorhandenen zwei Kamine haben reiche, doch wenig feine

MeiBelarbeit; das Deckgesimse wird von plumpen Konsolen oder Hermen getragen.

Im iibrigen sind die Rilume verputzt und schmucklos.

Eine groliartige Anlage ist die Veste zu Koburg, gegen Ende des 1."). .Tahr-

hunderts begonnen, groBenteils noch rait reichen gotischen Dckorationen, im llof

Abl). 2r)9 Haus in dor Hcrron^'asso v.w Kolmrg
(Phut. Huiiiaim, llariiistadtj
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ein malerisches ofTenes Treppenhaus mil drei Stockwerken, sehr gut in Holz pe-

schnitzt. Ein Prachtstiick der spilteien Renaissance ist das sogenannte ilnrn-

zimmer, friiher in der Elirenburfi:, ein ganz mil Tufelwerk, und zwar in farbig

eingelegter Arbeit, gescbmiiokter Saal. Zwischen barocken Pilastern sieht man
reiche figiirliche Darstellungen an den Wiinden. Am schonsten aber ist die Decke
mit ihren kraftvoll gegliederten Balkan und Kassetten, siimtliche Felder mit feinen

Ornamenten dekoriert. Dies Pracbtzitnnier gehijrt zu den unter .lohann Kasimir

(seit 159()i ausgefubrten Werken und ist in Dresden iiergesteilt.'i Derselbe Fiirst

hat auch die Stadt mit mehreren ansehnUclien Bauten geschmiickt und die an

Stelle des friilieren BarfiiBerklosters errichtete Hhrenburg 1612 durcb den ita-

lienischen Baumeister Boiiallino um-
gestalten lassen (seit 1816 gotiscli

modernisierti. Von ihm stammt
noch der friiher oft'ene Allan auf

der Ostseite.

Von den Bauten Johann Kasi-

mirs nenne ich zunachst das Rt-

gierungsgebiiude. ein statt-

liches Werk von ITiil?— 1601, durch

zwei hiibsche Krker mit Fiirsten-

bildnissen und Konsolenfriesen so-

wie kraftige Giebel ausgezeiclmet.

Vom gleicben Erbauer, Peter Setic/e-

laub, sind das Gymnasium (Abb.

258), 1603 gestiftet, und das Zeug-
haus, tiichtige Bauten der Schhill-

epoche, in Sandstein ausgefuhrt,

allerdings nichts UngewOhnliches.

Aber alle drei Bauwerke waren ur-

spriinglich auf das reichste bemalt.

Eine groBere Zahl von Wobn-
bausern aus derselben Zeit sind in

der Stadt zu linden; insbesondere

mit maleriscb derb gestalteten Er-

kern und biiliseben Haustiiren mit

Sitznischen.'j (^Abb. 259, 260.)

In der Moritzkirche, an

deren Bau Konrad Krchs (vgl. Tor-

gau, S. 346 1 1520 tatig war, sind einige Grabdenkmaler zu nennen. Zuniichst

mehrere Bronzeplatten. darunter die sehr gediegen ausgefubrten Johann Friedrichs

des Mittleren, der 1595 in der Gefangenschaft zu Steier starb, und seiner Gemablin

Elisabeth, die ihm um ein Jahr vorausging und, wie die Grabschrift sagt, m ihres

Herrn Custodia zu Xeustadt in Osterreich verschied. Abnlich, aber viel roher

die Denkplatte Johann Casimirs (f 1633). Das grofie Epitapbium Friedrichs des

Mittleren, in Alal)aster ausgefuhrt und vollig bemalt, ist ein boher, fast iiber-

ladener, altarartiger Bau'') von Xikohnis liergiur.

Abb. 2rt0 I'ortal iii tier Kosoiiga.sso zu Kubur^
(Phot. Horaann, Darmstadt)

1) Abbildungeu bei Puttrich, II. Abt., 1. Band.

2) .\bb. bei Fritsch.

3) Abb. bei Fritscb a. a. 0.
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Anhalt

Die Anhaltischen Lander gehoren durch den Charakter ihrer Renaissance-

werke zur obersachsischen Gruppe, obwohl sie zugleich gewisse Einfliisse aus dem
benachbarten niedersachsischen Gebiete empfangen. Letztere bestehen namentlich

in einzelnen Beispielen jenes kiinstlerisch ausgebildeten Holzljaues, die wir in den

Harzgegenden antreffen werden.

Den wertvollsten Rest aus unserer Epoche besitzt Dessau an dem west-

lichen Fliigel des herzoglichen Sch losses. Das Gebaude umfaBt an drei Seiten

einen rechtwinkligen Hof, hat aber ini ostlichen und sudlichen Fliigel eine cha-

rakterlose Umgestaltung im niichternsten Zopfstil erfahren. Neuerdings wurde

dem ;\Iittelbau ein anspruchsvolles Treppenhaus in Formen des Friedrichsbaus

von Heidellierg (!) vorgesetzt. Dagegen ist der ganze westliche Fliigel ein wertvoUes

Werk der beginnenden Renaissance, zu den friihesten in Deutschland gehurend;

denn an der Giebelseite, die mit schweren Friihrenaissancebiigen abgestuft ist,

enthalt ein Wappen den Doppeladler und die Inschrift : Garolus V. Romanorum
imperator 1530. Pilaster gliedern bier und an der Hofseite das obere Stockwerk.

In der Mitte dieses Fltigels baut sich im Hof die Hauptstiege vor (Abb. 261), in

—
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(ler ziini Teil nocli der tiotik angeliorf. Am I lauptportal des Turmes liest man,
da6 die Fiirsten Joliann, Georg and .loacliiiii geineinsam den liaii 1533 errieli-

teten. Die Jahreszahl 1531 glaubte icli an eineni kleinen Tiilelclien zu erUennen.

Dem entspreclien die liistoiischen Naclirichten, welche nielden, dafS Fiirst .lohann II.

im Verein mit seinen Briidern Georg und Joachim den Neuhau des in seinen

alteren Teilen von den Briidern Albert und Woldemar 1341 errichteten Schlosses

durchgefiilirt habe.') Wahrscheinlich gab, wie so oft, die bevorstehende Ver-

miihlung des Fiirsten (1533 mil Margaretha, der Tochter Joliann I. von Branden-

burg, Witwe des Herzogs Georg von Ponimei-n) den iiuBern AnIaB zuni Neubau.

Johann war ein baulustiger Herr, munterte auch seine Untertanen zum Bauen auf

und schenkte ihnen das dazu notige Holz-), indem er sagte, „er sehe lieber, daB
ein Menscli neben und bei ihm wobne, als dafi das Holz im Walde stehe und
darunter Hirsche und andere wilde Tiere sich aut'halten sollten". Sein Bruder

Joachim, der bis 1531 am Hofe llerzog Georgs von Sachsen lebte und zur groBen

Bekiimmernis dieses dem alten Glauben treuergebenen Fiirsten sich der Refor-

mation anschloB, setzte seit seines Bruders Tode (1551) die begonnenen Bauten

fort. In der Tat sieht man an demselben westlichen Fliigel weiter einwarts eine

ziemlich primitive Renaissancetafel, welche den Namen Joachim und die Jahres-

zahl 1549 enthalt.

Im Innern des Stiegenhauses ist die Treppenspindel am FuB mit elegantcn

Renaissanceornamenten geschmiickt, wilhrend die kleinen Fenster des Treppen-

hauses gotisclie Motive zeigen. Am oberen Podest der Treppe findet sich ein

Portal, dessen gebrochener Spitzbogen noch dem Mittelalter angehort, walirend

die einfassenden Pilaster, die Fiillungen und nanientlicli die wunderlichen, un-

symmetrisch am Fries angeiHachten Delphine eine ungewandte Renaissance ver-

raten. Das Portal unter der Treppe fuhrt zu einem Raum, dessen schones

gotisches Stenigewolbe auf einer Mittelsaule ruht. (Leider jetzt durch eine Wand
geteilt und in seiner Wirkung beeintrachtigt.)

Einer spateren Epoche gehoren die beiden in entwickeltem Renaissancestil

durchgefiihrten Portale an, die in den Ecken des Hofes angebracht sind, das west-

liche zu einer Treppe mit reclitwinklig gebrochenem Lauf, das ostliche zu der in

einem polygonen Turme angelegten zweiten Wendelstiege fiihrend. Dies sind Teile

des groBartigen Erweiterungsbaues, welcher. die jetzt fast ganz erneuerten (3st-

lichen und stidlichen Fliigel umfassend, von Joachim Ernst seit 1677 unternommen
wurde.^) Es wilre nicht unmuglich, daB der Meisler CasjKir, weicher 1572 von

Brieg nach Dessau geht, um diesem Fiirsten seinen Rat zu erteilen^l, mit diesen

Arbeiten irgendwie in Verbindung stiinde. Aber auch Pefer Xiiiroii aus Lugano,

den wir beim SchloBbau in Berlin kennen lernten, wurde, wie es scheint, in Dessau
beim SchloBbau verwendet. Kraftvolle Nischen mit Sitzsteinen bilden die P'.in-

fassung beider Portale : energisch vorspringendes Gebalk mit Triglyphenfries ruht

auf Akanthuskonsolen; der SchluBstein des Bogens ist mit weit vorragendem

Kopfe geschmiickt, und der elegante attikenartige Aufsatz, von einem Giebel be-

kront, enthalt die fiirstlichen Wappen. Es sind Arbeiten einer freien vollendeten

Meisterschaft. Durch den niichternen Umbau, der gerade diese Teile fast voll-

standig getrotten hat. ist alles beseitigt worden, was ehemals diesem Baue sein

Gepriige galj; namentlich die Bogengange und Altane, welche zur Verbindung der

einzelnen Gemiicher angeordnet waren und dem Hofe ehemals einen ungemein
malerischen Gharakter verliehen. Auch die priichtige Ausstattung des Innern. von

1) J. Chr. Beckmann, Historia des Fiirstent. Anlialt, Zerbst 1690, Fol. III. 349 ff. V. 175.
-') Ebenda Y, 172.

3| Bockmann, III, 350.

^) Luchs, Schles. Kiinstler S. 19.
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Srhlullliof zu Bernburg

welcher berichtet wird '), ist fast vollig verschwunden. Bemerkenswert scheint nur

ein gToBes gewolbtes Zimmer im ErdgeschoB mit kraftig barocker Stuckdekoration.

In den Ecken rulien die Gewollirippen auf Konsolen in Gestalt fratzenhafter

hockender Teufel von burlesker Phantastik.

Die Stadt entbalt nicht viel Bemerkenswertes an alteren Privatbauten. In

der ScbloBstraBe Nr. 1 sieht man ein zierliches Portal mit Seitennischen und

reicbgegliederter Arohivolte, nacli Art der Dresdener Portale. Ahnliche noch an

mebreren Hausern, z. B. in der ScbloBstraBe und der ZerbsterstraBe Nr. 34. Mebrere

Gieljelbauser der beginnenden Barockzeit in letztgenannter StraBe Nr. 41 und 42,

auch einige Fachwerkbauten, z. B. elienda Nr. 40, aber ohne Bedeiitung. Ein

reicberes Holzhaus in der ScbloBstraBe Nr. 12, vom Jabre 1G71, docb auch dies

nicht von bervorragendem Wert.

In Zerbst ist das feinste Werk der Renaissance, das fruber an dem „neuen

Hause" (Biirgerschule) sich befand, an das Rathaus versetzt: ein kleines Portal

von der anmutigsten Form und dem geschicktesten Aufbau, dabei ein ganz friihes

Werk, schon 15.37 gearbeitet i Abb. 1, IIG). Die einfassenden Siiulcben haben noch

die Kandelaberform. das Ptlanzenwerk zeigt die weicben und bewegten Blatter der

Friihzeit. Die beiden Wappen des Fiirstentums und der Stadt scbmiicken die

Attika, dariiber ein zweiter Aufsatz mit dem Reicbsadler und der Kaiserkrone,

abgeschlossen durch einen Giebel, in dessen Feld ein Imperatorenkopf. Die sich

mehrfach versetzenden und durcbdringenden borizontalen Prolilierungen ergeben

mit den sicb ineinanderschiebenden senkrechten Gliedern ein huchst malerisches

und reizvolles Gesamtbild.

Das Rathaus selber hatte IGIO und 1611 an der langen, dem Markt zu-

gekebrten Fassade vier stattliche Giebel mit Pilastern und derben Voluten erbalten,

zugleicb ein Portal in kraftigen Barockformen, ist aber leider durch einen auf-

dringlichen Neubau verdrangt; alt sind auBer dem Portal die beiden hohen Back-

steiiigiebel der Schmalseiten in reiclien gotischen Fornien von .Jabre 1481. Im
Innern entbalt der groBe Vorsaal des oberen Stockwerks, zu welchem audi bier

eine Wendeltreppe fiihrt, an der einen Schmalseite eine spiitgotische Holzver-

tafelung, darin ein mittelmaBiges Portal vom Jahre 1611.

1) Beokmann HI, 350 ff.
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111 iler Xikolaikirche ist das Epitapliiuiii .lohaniis II. i-{- ITjoI) eine geringe

Steiniuetzarbeit in unreit'en Friilirenaissancet'ornieii, urspriiiiglich vullig bemalt.

Das Taut'becken, ein Bronzewerk tier Spiitrenaissance, etwas slumitf im GuB, aber

von ansprechender Ertindung, namentlich der Deckel reich an Engeltigiirchen, Engel-

kopfen, Masken und Volutenwerk geschmiickt.

Unbedeutend ist der Privatbau: man bemerkt hier freilich. wie in Dessau,

an dem Fachwerkbau die Niihe des Harzes mit seiner reichen Holzarchitektur.

Die Anhaltiscbe Gruppe bildet einen Ubergang zu Niedersachsen. Zwei Hiiuser

am Markt zeigen den Holzbau in einfachen Kenaissanceformen. Ein kleines Stein-

portal der iiblichen Anordnung mit Seitennischen, am Markt Nr. 25, beweist in

seiner Jahreszahl 1()87 das lange Andauern alterer Gewohnheiten. Zwei priichtige

Wasserspeier mit schonen schmiedeeisernen Stangen, ebenda Nr. 24, zeugen von

der Tiicbtigkeit des Kunstgewerbes.

Ganz diirftig ist die Ausbeute in K o t h e n. Das SchloB, von weitem durch

seine Kuppeltlirme verlockend, zeigt sich in der Nahe als ein geringer Putzbau,

der in drei Fliigeln einen groBen Hof umgibt. Der Eingang liegt in dem west-

lichen Hauptgebilude,

von welchem nordlich

und siidlich die Seiten-

fliigel rlickwiirts aus-

laufen, jedermit einem

poh'gonen Treppen-

turm ausgestattet. Al-

les aber, sowie die

stark zerstorten Por-

tale ohne erhebliche

Bedeutung. Die scliij-

nen Baumgruppen,
welche den Bau um-
geben, sind das beste.

Der Bau ist um 1600

von Peter und Fran:

Niuroii (wohl Sohnen

des Bernhard Niuron

in Brieg) aufgefuhrt.

Dem Namen des erste-

ren sind wir in Berlin

und Dessau begegnet.

AuBerdem ist nur am
Holzmarkt Nr. 6 ein

hiibsches Fachwerk-

haus mit zierlichem

Steinportal zu nennen.

Eine umfang-

reiche, aber kiinstle-

risch bescheidene An-

lage ist das SchloB

zu Bernburg. Auf
einer ziemlich steil

gegen die Saale ab-

fallenden Hohe ge- ^^^,,,.3 KathausvorlKUle .... Wittenberg
legen, macht es von (Xach Fritsch, DcMikiuiUor (leiitscher Renaissance)
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unten gesehen mit seinen grnlkn Masseii. den zahlreichen Giebeln and Tiirmen

einen imposanten und malerischen Eindruck. Der Bau reicht zum Teil ins Mittel-

alter hinauf und ist dann im 16. und 17. Jahrhundert stark verandert und er-

weitert worden. Wenn man in den SchloBhof tritt, so hat man zur Seite rechts

einen vorgeschobenen Bau mit miichtigem, viereckigem Turm, der im Anfang

des 16. Jalirhunderts aufgesetzte Giebel erhalten hat. Zur Linken liegt die alte

SchloBkapelle mit einem Portal von 1565, welches trotz dieses spaten Datums

Abli. 264 KatlKius zu Wittonbcrg

noch halb gotisch mit durchschneidenden Staben und dabei mit diirftigen Renais-

sancefurmen ausgestattet ist. Der Hauptbau zieht sich in betrachtlicher Ent-

fernung nordwarts bin, in zwei Stockwerken mit schlicht bc4iandelten Fenstern

und bekront mit Giebeln, welche die Form der Friihrenaissance in ziemlich kunst-

loser Woise und in geringem Stucktnaterial zeigen (Abb. 26"2|. Links springt ein

Seitenfliigel vor, im 17. Jahrhundert (1682) mit einer Freitreppe, die am Haupt-

bau angelegt ist, und einer oberen, ehemals offenen Loggia auf toskanischen

Silulen ausgestattet. Dieser Fltigel endet in einem breiten pavillonartigen Bau

mit aufgesetzten Giebeln im Charakter des Hauptbaus. Die lange Front des

letzteren wird durch zwei Erker, der eine auf Silulen, der andere auf Konsolen

ruhend, etwas belebt. Ungefahr in der Mitte fiihrt ein Portal zu einer Wendel-

treppe, die indes nach auBen nicht hervortritt. Alle diese Teile gehoren, wie

die oben erwahnte Kapelle, zu den um 1567 durch Ftirst Joachim Ernst aus-

gel'iibrten Bauten. Wiilirend der ganze Bau kunstlos in Backsteiniiberzug errichtet

ist, sind die Erker in rotem Sandstein mit Laubornament, Figuren von Tugenden

und kraftig vorspringenden Kopfen in guter, wenn auch keineswegs hervorragender

Arbeit geschmiickt.
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Zur Rechten sclilieHt sich an den llaupthau eine hol/cerne VerbiiHlungsljiucke

nach deni sogenannten „Eulenspiegel", dem urspriingliclien Dunjon des Sclilosses.

Er ist rund, in primitiver Art aus Fehlsteinen aufgeniauert. mit spateren Giebel-

aufsiitzen versehen. An diesen schlieGt sich reclits eine bis zuni vurderen I-'in-

gang laufende Mauer, die den iiuBeren Vorhof vom innern Schloliliof abgreiizt.

Sie tnigt die Jahreszalil 1G82, geliiirt also sanit der oben enviihnten Freitreppe

und Loggia zu den unter Fiirst Viktor Ainadeus hinzuget'iigten Teilen.'i Die

Kronung der Mauer bilden zinnenartig angeordnete, paarweis gruppierte liegende

Voluten. Dies eigentiimliche slawische Motiv, das auch am Schlosse zu Stettin

vorkommt, findet sich in einfacherer Weise, noch im Charaktur des 16. Jahr-

hunderts, an dem vorderen Teil der Mauer, welciie rechts vom Kingang in hallj-

runder Biegung den innern Hot' abschlieBt. So gering hier im ganzen die kiinst-

lerische Ausbeute ist, so reichlich lohnt von oben der weite Blick auf die tief

unten voriiberfliefiende Saale mit den herrlichen Baumgruppen ihres Ufers und

auf die in Duft getauchten Berglinien des Harzes.

hi der Stadt sind nur noch einige bescheidene Fachwerkhauser und einige

Haustiiren in Stein von dem bekannten Typus zu nennen.

Fiir das nahe Wittenberg ist auBer den friiher (S. 401) erwahnten Denk-

malern der Schlofikirche noch folgendes nachzutragen : Das Rathaus ist ein statt-

licher Ilochbau mit zehn Giebehi und Dachreiter, sowie Erkern an der Schmalseite

von echt sachsischer Art; der Kernbau 1523— 4(1 erbaut. mit den iiblichen Vor-

hangbogenfenstern (Abb. 2(13 und 2(j4). 1573 sind die Giebel entstanden, und dazu

die prachtige Vorhalle des Eingangs der Siidseite, zweistockig, mit dorischen Frei-

siiulen. Balustrade und drei Giebeln, daruber eine Menge kronender Figuren, wahr-

haft triumphierend (Abb. 263). Die Gruppe des Gebiiude.s mit den Siiulenbrunnen

und der stattlichen Kirchenfront zusammen ist hochst eindrucksvoll.

Sechzehntes Kapitel

Niedersachsen

Die niedersachsischen Lande, von denen ich nur die mittleren Gebiete zu

gemeinsamer Betrachtimg zusammenfasse, da die dazu gehorigen Kiistenstriche

schon oben dargestellt worden sind, bieten mancherlei L'bereinstimmendes in ilirer

Aufnahme und Verarbeitung der Renaissance. Es handelt sich um jene urdeutschen

Provinzen, deren zentraler Gebirgsstock der waldreiche Harz mit seinen nord-

lichen und westlichen Ausliiufern ist. Ndrdlich breiten sich die fruchtbaren, von

sanften Hiigelztigen durchsetzten Niederungen aus, in denen eine Anzahl kraftiger

Stadte schon seit dem fruhen Mittelaller zu selbstandiger Bedeutung enipor-

bliihten. Wesllich setzt der Lauf der Weser mit ihren anmutigen, von Wald und
Wiesengriinden belebten Ufern unserer Betrachtung ihre Grenze.

Auf diesem Gebiete, das wir im engern Sinne als Niedersachsen bezeichnen,

tritt die fiirstliche Macht zur Zeit der Renaissance keineswegs so bestimmend

hervor wie in Tluiringen und Obersachsen. Nur die herzoglicben Linien von

Braunschweig-Liineburg machen sich durch kiinstlerische Untetnehmungen be-

merklich: allein ihre wichtigeren Werke iCelle, Wolfenbiittel, Helmstedt, Miinden)

gehoren meistens erst in die spiitere Zeit der Renaissance. El was erheblicher

koramt die geistliche Fiirstengewalt hier zur Belaligung; die Bischofssitze Halber-

stadt und Hildesheim bezeugen regen Eifer in Aufnahme der Renaissance. Durch-

greifender und entscheidender ist das, was die biirgerliche BauUunst der Stadte

1) Die histor. Notizen bei Beckmann a. a. 0. Ill, 123 ff.

Liibke-Haupt, Renaissance in Deutschland II 3. Aufl. 27
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hervorbringt; ja durch kraftvolle Ausbilduiig und lebensvolle Umgestaltung des

altheimischen Holzbaues im Sinn der neuen Zeit prilgen sie ein echt nationales,

volkstiimliches Element der Konstruklion zu Schopfungen von bohem kiinstlerischen

Werle aus. Unvergleichlich ist noch jetzt die Wirkung dieser Stiidte niit ihren

in ganzen Reihen erhaltenen Facbwerkhausern, deren Fassaden durch die vor-

gekragten Geschosse mit den reichen Scbnitzereien und den kraftvoUen Profilie-

rungen einen so lebensvollen Eindruck gewahren. Wir konnen gerade hier die

GesL-hichte dieser echt deutschen Bauweise verfolgen; wir werden sie aus den

mittelalterhchen Formgebungen sich stufenweise zu den reizvoUen Bildungen so-

genannter Renaissance, vielraehr aber eines fast ganz selbstilndigen neuen Holz-

stiles entfalten sehen. Braunschweig mit seinen groBartigen, kraftvoll entwickelten,

meist noch mittelalterlichen Formen bezeichnet die erste Stufe. Auf die Hohe

einer in ihrer Art klassisclien VoUendung bebt sicli diese Kunst in den Bauten von

Halberstadt. Zu liochster Bltite in verscinvenderisch angelegter Bildschnitzerei,

nicht ohne deutlicbe Spuren eines Einllusses von seiten des Steinbaues, bringt es

zuletzt Hildesheim.') In zweiter Linie schlieBen sich Stadte, wie Goslar, Qued-

linburg, Wernigerode, Stolberg, Celle und viele andere an.

Gegeniiber diesem cbaraktervollen Holzbau findet die Steinarchitektur

hauptsiichlicli in den Bauten der Fiirsten, des Adels und der Geistlichkeit ibre

Anwendung, von da aus dann auch mancberlei Autnahme in biirgerliehen Kreisen,

wie denn in Braunschweig dieses Material sich neben dem des Holzes eindrangt,

und in Hannover sogar die Oberhand gewinnt. Dieser Steinbau aber gehort fast

ausnahmslos der letzten Epocbe der Entwicklung und zeigt in seinen iippigen,

aber derben Formen zum Teil den EinfluB der Niederlande und des norddeutschen

Kustengeliietes. Nur dali es meist reiner Hausteinbau ist, den die iiberall vor-

handenen Sandsteinbriicbe des Landes begiinstigen. So scheidet sich denn unser

Gebiet gegen die nordliche Gruppe der Backsteinbauten scharf ab. Schon oben

wurde bemerkt, daB die Grenze zwischen Liineburg und Celle hinlauft.

Celle

Beginnen wir mit den fiirstlichen Bauten, so hat Lie lie den Anspruch, an

der Spitze der Betrachtung zu stehen. Das SchloB gilt gewohnlich fiir einen

spatgotischen, von der Herzogin Anna am Ende des 15. .lahrhunderts errichteten

Bau, mit angeblich gleichzeitigen Renaissanceformen. Der Tatbestand wider-

spricht dieser Vermutung, da nur die noch voUig golische ScbloBkapelle (1,485

von Herzog Heinricb dem Mittleren von Braunscbweig-Liineburg gestiftet) jener

Zeit entstammt, die vorkommenden Renaissanceformen aber den von Ernst dem
Bekenner (seit 1533) begonnenen und nach seinem Tode (1546) durch seinen

Solin Franz Otto fortgefiilirten, durch Wilhelm den Jiingeren bis 1570 vollendeten

Neuliauten angehoren. Der groBere Teil des Baues ist dann unter Georg Wil-

helm von 1GG5—7U durcb den italienischen Architekten Lorenzo Bcdof/iii aus

Venedig und seinen Nachfolger Gliisejipe ArrUjhiiii aus Brescia erneuert worden.

Am siidwestlichen Saume der Stadt erhebt sich mit seinen stattlichen Massen
(Abb. 265) der ansehnliche Bau als ein von Siiden nach Norden langeres

Rechteck, das mit vier Fliigeln den gerilumigen Hofraum umzieht.-i Die ostliche

Langseite wendet sich als Ilauptfassade der Stadt zu. Ehemals war das Ganze
von einem tiefen Wassergraben umzogen, der, jetzt ausgefiilit, mit dem prach-

1) Woiiiit niclit gesagt sein soil, ilafl nicht in jeder dieser StiUlte auch einzelne Bcispiele

der anderen Kntwicklungsstadien sieh fiindcn. leh zeichne hier zuniiclist nur den bis jetzt noch
nirgends betonton Gesamtcharakter der Architektur jener Ilauptorte.

2) Aufn. bei Ortwein, .\hl. XXV, Taf. 1—5.
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tigen Park unmittelbar verbundeii ist. Bevor man zu dem Graben gelangte, halte

man auf beiJen Kckeii zvvei kleine pavillonarlige vorgeschobene Bauten zu passieren,

von denen der zur Itechten isiidlicb) betindlicbe bis vcir kurzein noch erhallen

war. Das kleine einstockige Gebaude mil den beiden originellen pulygonen Erker-

ausbauten, die Fenster mil dem schriigen Rahmenprolil und den eingelassenen

Medaillons in Renaissance bezeugten, daB wir es bier mil einem jener Bauten zu
tun batten, welcbe durch Herzog Ernst den Bekenner errichtet warden.

Abb. 2fia Sobloli in CeUe Ost.seite

Das ScbloB selbst entbiilt in seinem iistbcben Fliigel die iiltesten Teile.

Uber einem unbedeutenden Erdgeschofi erbeben sich zwei bobe Stockwerke niit

unregelmaBig verteilten Fenstern, iiberragt von einem Dacbgeschofi mit sieben

Erkern, deren originell beliandelte. halbrunde abgestufte Giebel den Eindruck der

langgestreckten Fassade malerisch beleben. Die ganze Arcbitektur ist einfach

und tragi in den Ralimenprofilen der Fensler das Geprilge der Frubrenaissance.

Ungefahr in der Mille der Fassade isl ein runder, oben ins Polygon iibergehender

und mit halbrunden Giebeln abgeschlossener Turm vorgebaut. Hinler ihm erhebt

sich, wiederum unregelniiiBig angebracbt, ein bedeutend hoherer Dacberker, gleich

den iibrigen abgetreppl und mit balbrunden Abscbliissen versehen. Auf beiden

Enden wird dieser Haupttliigel durch miicblige vieleckige hijbere Pavilions ein-

gefafit, von denen der rechls befindlicbe nordliclie in der Barockzeit umgeslallet

und mit einem Walmdach versehen ist, der siidlicbe aber, der den Chor der

Kapelle enthalt, noch die urspriingliche, den ul)rigen Teilen der Fassade ent-

sprechende Arcliileklur besilzt: an den halbrunden Giebeln des ihn bekriinenden

Kuppeldaches mit hiib.^ch gearbeileten turstlichen Bildnissen in Medaillons ge-

schniiickt. Zwei stattliche Bogenportale dicht nelien diesen Tiirmen, von denen

eines modern ist, fiihren ins Innere; auch das altere gehort trotz der Imitation

friiher Renaissanceformen in jetziger Gestalt den spiiter hinzugefiigten Teilen

an. Gleicli den Einfassungen der Fenster sind sie in Sandstein ausgefiibrt,

wilhrend alles iibrige einfacher I'utzbau ist.
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Der groBe SchloBhof zeigt nur im Ostlichen Fliigel Spuren der urspriing-

lichen Architektur, namentlich an den beiden Seitenporlalen, obwohl man auch

hier spatere Umgestaltungen erkennt. Ein moderner Vorbau, an dessen Stelle

urspriinglicb im ersten Stock ein offener Siiulengang bef, ziebt sicb vor ibm bin.

Reicbe Reste von Skuliituren im Provinzialmuseum, insbesondere priicblige ReUef-

platten mit den Brustbildern welfischer Fijrsten, allegoriscben Figuren, bibbscben

Helden und mit Wappen gefiillt, reden von der einsligen Pracbt dieser Hol'front,

die man im 19. .lahiiiundert Iraurig ..verscbonerte". In der Mitte tritt ein moderner

grofier polygoner Treppenturm vor. Die drei anderen Fliigel sind unter Georg
Wilbelm in der zweiten Ilalfte des 17. Jabrhunderls in einfaeb derben Barock-

formen erneuert worden. In jedem Fliigel befindet sicb ein Doppelportal, eben-

falls von schlicbter Anlage, nur das im Westfliigel feiner ausgebildet. Auf den

beiden auBeren Ecken dieses Fltigels wiirden in Ubereinstimmung mit denen an

der ostlicben Fassade zwei bohe polygene Pavilions mit turniartigem Kuppel-

dach ausgebaut.

Im Inneren, das sell 1837 zu einer liesidenz der Kunige von Hannover ein-

gericbtet wurde, ist die Kapelle eins der glanzvollsten Prachlstiicke unserer

Renaissance.^ Sie erfubr bis 18GG eine sorgfaltige Herstellung (Abb. 266). Der
einschiffige Bau mit seinen gotisciien Kreuzgewolben und polygonem CborscbluB

gehort noch dem Mittelalter an, aber die unvergleicblich reicbe Ausstattung und
Dekoration wurde seit 1565 durcb Herzog Wilhelm den .lijngern, den Sobn Ernsts

des Bekenners, binzugefiigt. Auf kraftigen Steinkonsolen iiber flacben Stich-

bogen erbebt sicb die fiirstlicbe Empore, mit Fenstern vergittert, deren runde

Scbeiben in vergoldetes Blei gefaBt sind. An der Briislung der Eniporen sieht

man die Halbfiguren der Apostel in bemalten Steinreliefs, zwiscben ibnen an den

Pilastern Engel mit Musikinstrumenten. An der Siidseite ist in zierliclien friiben

Renaissanceformen die Kanzel angebracbt, mit bemalten Reliefs aus der bibbscben

Gescbicbte und mit einer von Gold und Farben gliinzenden Urnamentik bedeckt.

Der zierlicbe Baldacbin mit seineni Netzgewolbe, von kleinen muscbelgescbmtickten

Rundgiei)eln bekront, rubt auf scblanken Kandelabersiiulcben. Am Eingang die

Jabreszabl 1565. An der wesllicben Seite der Kajjelle sind zwei Emporen auf

Rundsaulen eingebaut, gleich dem ubrigen reich geschmiickt. Siimtlicbe Konsolen

an den Briistungen der Emporen sind mit berrliih gearbeiteten Kopfen von Engeln,

Frauen und Mannern dekoriert. Samtlicbe Betstiible endlich unter den Emporen
und im Scbiff der Kapelle erbalten durcb goldene Ornamente auf blaueni Grund
eine Teibmg, deren gniBere Felder mit t ilgenialden aus der heiligen Gescbicbte

gefiillt sind. Denselben Scbmuck zeigt der Altar, dessen Hauplbild eine groBe

Darstellung der Kreuzigung entbalt, wilhrend auf den Fliigeln Herzog Wilhelm
und seine Gemablin im Gebet kniend dargestellt sind. Inscbriftlicb wurde dies

Werk 1569 durcb Marten de Vos aus Antwerpen ausgeftibrt. Die ubrigen Bilder,

in ganzer Farbenfiische woblerbalten, sind tiicbtige Arbeiten desselben Meisters

oder seiner Werkstalt. Die Mitwirkung der Niederliinder erstreckt sicb offenbar aucb

auf die gesamte Ausstattung in Hulz, den ganzen Altar, das Gestiibl, und die reicb-

gescbmiickte und mit innen wie auBen bemalten Fliigeln versebene Orgel. Dazu
kommt endlicb an alien Fliichen, den Einrabniungen der Fenster und der Wendel-
treppe eine Bemalung von Goldornamenten auf blauem Grunde, so daB eine un-

vergleichlicbc Gesamtwirlumg dies Meisterstiick der Polyciiromie auszeicbnet.

Die Gewolbe haben seit der Herstellung leider goldene Sterne auf bimmelblaueni

Grunde erbalten, wiihrend vorber reicbe Rankenornamente ihre Flache bedeckten.

Von den elegant dekoricrten SchluBsteinen mit iliren ffoldenen Kronen und

1) VrI. Ortwpin ii. a. (). Tiif. :i—6.



Celle Schlofi 421

Rosetten hangen vergoklete Kugein, Tiifelclien und Schilde herab. die den hiichst

raalerisclien Eindnick nocli steigern. Auf einem dieser Tiifelclien die Jahres-

zahl ir)70.

Abl). 2uG Sclilollkaiiellc zu relic

Audi italienische Kiinstler diiiften hier mitgearbeitet haben: insbesondere

zeigen verschiedene plastische Arbeiten, so die zarlen Cirnaniente der Kasselten-

decken iiber den oberen Emporen, feinste Ornamente siidlicher Art.

In den neueren Fliigeln des Schlosses sind siimtliche Zimmer und Sale mil

den prachtvollsten Decken in nieisterhaft liehandelten Stuckornamenten gescbmiickt.

Es ist ein fabelhafter Reichtum, in den iippigsten Fornien des Barock, von Italie-

nern ausgefiihrt, von denen ein loniiclli uns namhaft gemacht wird. Eigenartig

sind die zahlreich vorhandenen eingebauten Alkov^n mil reicher Stuckdekoration,
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ein offenbar franzosisches Motiv, das auf den Kupferstichen des J. Lepautre so

hiiufig auftritt und im Paris Ludwigs XIV. verhreitet ist.M

Aus derselben Zeit stammt der glanzende innere Umbau der Stadtkirche,
einer einfachen gotischen Anlage mit eineni Chor aus dem Zwolfeck, die aber

im 17. Jahrhundert ein TonnengevvOlbe und eine prachtvolle Stuckdekoration in

glanzendster Spatrenaissance erhalten hat.

Der Ghor gestaltet sich durch seine fiirstlichen Prachtgraber zu einem

vollstandigen Mausoleum. Im ChorschluB zunachst das iiberaus elegante Epitaph

Ernsts des Bekenners, nach seinem Tode (154(j) durch seinen Solm Ilerzog

Wdhelm 1576 errichtet.") Der Verstorbene ist mit seiner Gemahlin Sophia (-f 1541)

knieend in etwas steifer Ilallung vor einem Kruzifix dargestellt, in drei mit

schwarzem Marmor bekleideten Nisclien. Die Einfassung derselben wird durch

korinthische Saulen gebildet. welche gleich dem iibrigen Aufbau in weiBem
Marmor ausgefilhrt sind. Das Ganze ist vom feinsten ornamentaleu Reiz, nament-

lich die herrlichen Akanthusfriese. Die BekrOnung wird in der Mitte durch ein

Giebelfeld mit Gottvater, zu beiden Seiten durch die Wappen der Verstorbenen

gebildet. Peine Vergoldung hebt die Ornamentik noch mehr hervor. Das Werk
gehijrt zu den elegantesten Arljeiten, die aus der Werkstatt des KorncUus Floris

in Antwerpen oder eines seiner Xachfolger hervorgegangen sind.

Noch weit prachtvoller, doch weniger fein, ist ein zweites, reich vergoldetes

Marmorepitaph, das in die nordliche Chorecke eingebaut ist. Es enthillt wieder in

drei Nischen zwischen korinthischen farbigen Marmorsilulen die knienden Figuren

des Herzogs Ernst (f Kjll), Wilhelm if 1592), sowie seiner Gemahlin Dorothea

(f 1617) und ihres Sohnes Christian, Bischofs von Minden. Auf den Ecken sind

Tugenden als Karyatiden angebracht, oben drei tabernakelartige Aufsatze mit

biblischen Reliefs, bekront von den theologischen Tugenden. Auch dieses priich-

tige Werk gehort einem niederliindischen Meister an, vermutlich ebent'alls einem

Autvverpener. Die iibrigen Epitaphien, namentlich das ganz ponipOse von schwarzem
Marmor an der Sudseite, entsprechen ira Gharakter der fortschreitenden, barocker

Auffassung sich nahernden Renaissance. Das groBte, das des Herzogs Christian

Ludwig, 1649/50 durch den Celler Bildhauer Jorg Tribh gefertigt, lehnt sich in

seinem aufwendigen und malerischen Aufljau noch an das vorher genannte eng

an, wahrend die kleineren der Herzoge Friedrich, Georg und Georg Wilhelm dem
sich langsam andernden Geschmacke Rechnung tragen. Kostliche Schnitz-

arbeiten zeigt das Gestiihl im Chor^); der Hochaltar endlich mit seinen Gemalden
und Schnitzwerken, die Orgel und die Kanzel, sowie der zierlich aus Marmor
gearbeilele Taufstein vervollstiindigen die Ausstattung der Kirche.

Von den stadtischen Bauten verdient das Rathaus Erwahnung (Abb. 267).

Es ist ein einfacher Langl>au, in der Mitte der Fassade durch eine originelle, auf

zwei stammigen ionischen Saulen und zvvei Halbsaulen ruhende Bogenreihe durch-

brochen, welche die Eingange enthillt. Links im ErdgeschoB ein vorgebauter

Erker, rechts ein ahnlicher im oberen Stock, auf kraftvollen Konsolen ruhend
und in einen Dacherker auslaufend, welcher mit zwei anderii den Bau malerisch

belebt. Die Seitenfassade erhiilt durch ihren hohen, mit Pilastern in vier Ord-
nungen und mit geschweiften Schnecken und Obelisken geschmiickten Giebel

charaktervolle Ausbildung. Es ist ein trefifiich erdachtes und meisterlich durch-

gefuhrtes Werk von prachtiger Wirkung, bezeichnet 1579.-')

1) Niiheres uber das Schloll in : //. Khhrrii, Das Koiiifil. SchloO in Cellc. Hannover 1907.—
E. ScIiiiKtc-r, Kwnst und Kiinstler in den Furstentiimern Caleutjerg und LUneburf; 1636— 1727.
Hannover IflO.").

3) Aui'n. bei (Irtwein, a. a. (). Taf. i».

3) Ortwein, Taf. 8. i) Ortwein, Taf. 6.
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Die Privathauser machen uns hier zuerst mit deni aus den benathbarten

Harzgegenden heriil)ergreifeiulen llolzbau bekannt. Eine stattliche Anzahl von

reich und mannif^fach entwickelten Beispielen bietet sich dar.') Eines der

frilhesten und zugleicb priicbtigsten Werke, zweimal mil der .lalireszabi 1532 be-

zeicbnet, siebt man in der PoststraBe, Ecke der RundstraBe. Die Scbwellen sind

noch in mittelalterlicber Weise mil einem spatgotischen, um einen Slai) gewun-
denen Laiibwerk von zackiger Zeichnung dekoriert. Dazwischen aber ilicbt sich

allerlei Figiirliclies,

burleske Siltenbil-

der, KiJpfe, Del-

phine und andres,

zum Teil in ent-

schiedenen Renais-

sancemotiven, ein.

Daneben in der

PoststraBe einHaus

vom Jahre 1 549 mil

flachem Erker, ein-

I'acher behandell,

die Geljiilke rein

antikisierend, und
zwar mit eleganten

Zahnscbnitten und

Flechtbiindern tiljer

hiibsch gesclinitz-

tem Konsolenfriese

gesclimiickt. Die

Inschrift laulet

:

DaB dieses Haus
aus Not und nicht

aus Lust gebauet,

weiB der so vori-

ges hat jemals an-

geschauet. Dazu
fiigte man 1701:

.,Non tentatus non

christianus".

DieMehrzahl

der Hiiuser fallt bereits ins 17. .labrbundert. So ein kleines Haus von 1GI7 in

der RundstraBe mit biibschem, giebelgeschlosseneni Erker, einem Muster zier-

licher Beliandhmg. Die Ornamentik durchweg (laches Scliweifwerk. In der-

selben StraBe an der andern Seite ein besonders elegantes Hausclien der gleichen

Zeit, in slrengerem Geschmack mil Zahnschniltfriesen samt Eierstab, Konsolen

und Perlschnur gegliedert. In der Mitle ein Dacherker. Ein abnliches von gleich

schoner Wirkung vom Jalare 1640, mit zahlreichen Spriichen bedeckt, sieht man
in der StraBe hinter dem Brauhause. Wieder ganz anders, sehr energisch be-

handell, zwei Hauser gegeniiber dem Rathause, das eine von 1617. Endlich

ein hiibsch mit Konsolenfriesen, Spriichen und Flachornamenlen geschmiickles

an der Stechbahn.

.\1)1j. 267 RatlKius zu Cclli'

1) Aiifii. bei Ortwein, a. a. 0. Taf. 10.
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Schlofibauten

Zuniichst sind hier einige benachbarte Schlosser anzureihen. Eines der

frtihesten, wie es scheint, das Schloli zuGifhorn, das der drilte Sohn Ileinrichs

des Mittleren und Bruder Ernst des Bekenners, Herzog Franz seit 1525 erbaut

hatte. Nachdem er 1539 mit deni Amte Gifhorn abgefunden war, bezog er das

SchliiB, wo er 1549 starb und in der Kapelle beigesetzt wurde. Der unregel-

maBig angelegte Bau ist ziemlich einfacb, in den Formen noch stark mittelalter-

lich. Die eint'achen Giebel iiberall mit halljrunden Endigungen der Absiitze. Die

Kapelle ist derjenigen im SchloB zu Gelle verwandt'), hat Netzgewolbe und zwei

Emporen von Stein iibereinander am Westende.

Sodann das Graf Schulenlrargsche SchloB Wolfsburg"), zwischen Fallers-

leben und Vorsfehle gelegen, etwas spiiteren Datums als jenes, auch durchweg
einf'aL'lier gehalten, dem letzten Viertel des 16. Jahrhunderts zuzuschreiben. Von
einem herrlichen Park umgeben und von einem Graben umschlossen, imponiert

der Bau durch seine GroBe. Er besteht aus vier Fliigeln von ungleicher Hohe
(zwei gleich hoch, die beiden andern niedriger), die einen rechteckigen Hof ein-

I'assen. An der Hauptfassade ein gequadertes stattliches Portal mit zwei Krieger-

figiiren, dariiber ein Wappen. Die nicht hohen Fenster an den beiden Hauptfltigeln

in vier Geschossen meist zu zweien gekuppelt; die Dacher von Giebeln mit

malerisch kraftigem IJmriB belebt.

Der Hof malerisch, in den Ecken mit drei Treppentiirmen versehen, die

hoch uber das Dach emporsteigen ; zwei davon rechtwinklig, der dritte polygon.

Der letztere samt dem daniit zusammenhangenden Teil des Baues alter als das

iibrige, da neben diesem Tumi ein Ausbau mit spatgotischen Fenstern sich zeigt,

wiihrend im iibrigen nur Renaissanceformen, und zwar in schlichter Behandlung,

vorkommen. Einzig schon ist der uralte El'eu, mit welchem innen und auBen fast

alle Wande des Schlosses bewachsen sind.

Ungemein reich entl'altet sich in der letzten Epoche der Renaissance der

SchloBbau am mittleren Laul'e der Weser. Der Adel wetteiferte mit den Fursten

in Errichtung stattlicher Wohnhiiuser, die sich ofters auf ebenem Gelande, von

tiefen Graben umzogen, als Wasserburgen darstellen. Vielleicht hat kein Gebiet

Deutschlands eine solche Zahl im ganzen noch wohlerhaltener Renaissance-Schlosser

aufzuweisen, als dies anmutige FluBtal. Die Bauten sind durchweg regelmaBig

angelegt, entweder mit vier Fliigeln einen rechteckigen Hof umgebend, oder huf-

eisenformig einen solchen einfassend. Treppentiirme mit Wendelstiegen erheben

sich mit ihren Kuppeldachern in den Ecken des Holes; Erker sind vielfach aus-

gebaut und verleihen mit den zahlreichen Dachgiebeln den Bauten ein hochst

malerisches Antlitz. Die Formen sind iiberall schon die der Spatzeit, stark

geschweift, mit vielerlei geometrischen Flachornamenten, wie jene Zeit es liebte.

Das alles ist aber mit einer Sicherheit gehandhabt, mit einer Virtuositat des

MeiBels in dem schonen Sandstein der Gegend vorgetragen, daB man die ruhig

sich entfaltende und folgerichtig fortentwickelnde Tatigkeit einer starken Provinzial-

schule erkennt.

Ich beginne mit dem Prachtstiick dieser Gruppe, der groBartigen Ilamel-

scheburg, eine Meile siidlich von Hameln an einem sanft ansteigenden schon

bewaldeten Bergzuge gelegen. ^j Der stattliche, ganz in Sandstein aufgefiihrte

1) Vgl. den Aufsatz von Mithoff in der Zeitsolir. des Haiinov. Arch.-Ver. Bd. X. S. 68 if.

mit Abbildungen von Celle und Gifhoin.
-) Nach gef. Notizen des Herrn Oberbaurat Mithoff zu Hannover.
8) Eine Hesehreib. in Mithoffs liunstdenkm. im Ilannov. I S. 39 if. Urafassendere Aufn.

in den Reiseskizzen der polyt. Sohule zu Hannover. 1870 fol. Nach diesen ist unsro Abb. ent-

worfen. Vgl. auch Ortwein, XXVH. Abt.
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Ban wLirde von 1588— 1612 von Georg von Klencke errichtet, dessen Familie bis auf

den heutigen Tag im Besitz des wohlerhaltenen Herrensitzes geblieben ist. Das

SchloB (Abb. 268) gruppiert sich in Hufeisenform, zum Teil noch von dem alten

Burggraben umgeben, um einen Hof von liber 40 Metern Lange und 33 Metern

Breite. Der Zugang liegt an der ustlicben offenen Seite des Hofes, wo sine feste

Steinbrticke, vorn mil einem pracbtvollen Bogen gesclilossen, iiber den Graben

fiihrt. Ein zur Recbten sich ausbreitender Teicb gibt im Verein mil reiclien Baum-
gruppen dem Ganzen eine erhuhte malerische Wirkmig. An der otfenen ostlicben

Seite schlieBt eine miichtige Futtermauer mit Strebepfeilern den Hof ein. Links

von der Briicke ist das erbohte Geiiinde zu einer Gartenterrnsse verwendet. Hat

Abb. 269 Erdgescliol5f;rundrill des Schlosses Bevcrii

man die Briicke passiert, so breitet sich dem Eintretenden gegeniiber der lang-

gestreckte westliche FlUgel mit drei hohen Giel)ehi aus, von dessen Enden siidlich

und nordlich im recbten Winkel zwei kiirzere Fliigel vorspringen. In die Ecken

sind zwei polygene Treppentiirme gelegt, beide durcb reicbe Portale ausgezeicbnet,

der siidliche etwas gr615er und staltHcher. Der nordliche Fliigel ist der iillere,

seine Architektur die feinere und elegantere, seine Stockwerkhohi' bedeutender,

die Verhiiltnisse deshalb schlanker und ansprecbender. Bezeicbnend ist namentUch

die Architektur der Fenster, welcbe durchweg gekuppelt sind, mit vortretenden

Saulchen eingefaBt, im hohen Erdgeschofi schlanke ionische, im olieren Stockwerk

und den Dacherkern kiirzere korinthische. Es ist die an den meisten gleichzeitigen

Bauten jener Gegend, insbesondere in Hamehi, herrschende Behandlung, und

wahrscheinlicb hat man von dort den hier tiitigen Meister berufen.
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Die iibrigen Teile des Schlosses verralen eine andere Behandlung-, kiirzere

Verhallnisse, derbere Formen, aher ungemein praclilvoUe Durchliilirung. Alles

wird von energischen Pilaslern eingefaBt; diese sowie das ganze Mauerwerk bis

zur Spitze der zahlreichen bohen Giebel und Daclierker mit den jjreiten hori-

zontalen Biindern gescbmiickt, welche durcb die belieblen Sternnmster und andere

kristallinische Ornamente zu ghmzvoUer Wirkung gebracht sind. Daduixli be-

kommt die Arcbitektur den Charakter einer niassigen malerischen Derbbeit, der

sich besonders an der AuCenwand des westlichen Flijgels und nocli mehr an der

des siidlichen ausspricht, die sich iiber einer gewalligen Futtermauer erhebt.

Diese Bebandlungsweise, die wir in Ols, Danzig, Liibeck, insljesondere aber in

Abb. 270 Si'lilull Bcvnii
(Phot. Miillcr, Holzniindcii)

Bremen in ganz verwandter Weise fanden, bildet einen gemeinsamen Zug in der

Spatrenaissance des nordlicben Deutschlands. Dazu kommen zahlreiche ahnlich

durchgefiilirte Portale, verschiedene Erker an den auBern und innern Fassaden, die

aber iiberall nur dem bohen ErdgeschoB angehiiren und auch dadurch diesem

seine hervorragende Bedeulung sichern. Die zahlreichen hohen Dachgiebel, die

aufgesetzten Kamine, das alles in kriifligen Scbweiflbrmen dekuriert, sodann die

originellen Wasserspeier vollenden den malerischen Eindruck des machligen Baus.

Einer besonderen Anlage ist noch zu gedenken, die nicht hloC kiinstlerisch

anziehend wirkt, sondern auch einen wertvollen Beitrag zur Kulturgeschichte

jener Tage gewilhrt. Links in der sudwestlichen Hofecke neben dem Treppen-

turm, zugleicb in Verbindung mit den Eingiingen zur Kiiche und zum SchloB-

keller, ist die sogenannte Pilgerlaube angebracht: eine offene reichgeschmiickte

Halle, in welcher die Pxlger und Armen aus einer direkt auf die Kiiche miindenden

Ausgabeoffnung alizeit Speise und Trank erhiellen. Unter der Offnung zieht sicli

auf Konsolen tischartig eine Steinplatte bin, Biinke zum Ausruhen sind an den

Seitenwanden angebracht. Noch bis in unsere Zeit wurde von der SchloBherr-

schaft diese alte schone Sitte geiibt.

Das Innere des Baues hat in der Einteilung und Ausstattung vielfach Ver-

andenmgen erfahren; nur eine Anzahl von Kaminen in demselben reichen Schweif-

stil gehoren der urspriinglichen Bauzeit an.



428 2. Biich Die Bauwerke XVI. Kapitel Niedersachseu

Die nach dem Flusse zu tiefer liegenden Stallungen sind in einfacher, doch

sehr wirkungsvoller Weise dem SchloBbau enlsprechend durcligeljildet. Hire der

Dachlinie folgenden Steingiebel sind von Gesirasen durchsclmitten und an den

Riindein mehrfacli mil Kugeln und hornarligen Auswuclisen besetzt; den Abschlui3

bildet ein kleiner Dreiecksgiebel.

Eine ahnliche Anlage, nur in kleineren MaBen und minder prilchtig aus-

gefiihrt, ist das SchloB Schwobber, 1574 von Hilmar von Miincbbausen be-

gonnen.i) Auch hier ein Imfeisenformiger Grundrilj mit zwei polygonen Treppen-

ttirmen in den Ecken. Der altesle ist der westiiche Fliigel, an den sich dann

der 1588 vollendete Sudfliigel anschloB, wahrend der nordliche erst 1602 auf-

gefiibrt wurde. Auch hier die hohen Giebel , die auf Konsolen ausgehauten

Erker, die zahlreichen Daclierker, in den Formen besonders am jiingsten Fliigel

den Arbeiten von Hiimelscheburg verwandt. Der ehemalige Wassergraben ist

zum Teil erhalten und breitet sich an der Nordseite zu einem Teich aus, der in

Verbindung mit den prachtigen alten Linden, aus welchen die zahlreichen Giebel

hervorschauen, den malerischen Reiz des Ganzen erhoht. Auch hier finden sich

im Innern zahlreiclie, tiichlig gearbeitete Kamine. Leider ist der statthche Nordbau

vor einigen Jahren abgelirannt und wohl jetzt beseitigt.

Weiter ist das elienfalls als Wasserburg erbaute SchloBchen Hiilsede bei

Lauenau zu nennen -), das indes seinen Hauptteilen nach alter ist, da es 1529—48

erbaut wurde.Wah-
rend diese Telle

noch mittelalter-

liche Formen zei-

gen, ist der in der

sudostlichen Ecke

angelegte Treppen-

turni samt der rei-

chen sicli an ihn

schlieBenden ott'nen

Galerie 1589 von

Hermann von Men-

gersen in ausgebil-

tlelen Renaissance-

formen hinzuge-

t'iigt worden. Das
SchloB weicht von

lien oben genann-

len darin al), daBes

sich mit vier Flu-

geln um einen ge-

schlossenen Hof-

ratimgrujipiert. Im
Innern auch hier

noch mehrere alte

Kamine.

An der Weser
ist sodann als

Abb. 271 ScliloB Bcvcrn Hofseito

(Phut. MiiUor, nolziniiidcn)

1) Aufii. bei Ort-

wein,Abt.XII,ncft3.
Mithoff, a. a. 0. S. Iti7.

2) Ebenda S. 106.
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einfaches ((uadratisches

WasserscliloB, oline Gie-

bel, doch mil mehreren

Treppentiirinen, SchloB

Hehlen zu nennen.

Wichtiy;er, und durch eine

neuerdings erschienene

Aut'iiahmeM allgemein be-

kannt, SchloB Bevern,
eine Stunde von Holz-

minden in einem schon

belaubten Waldtal ge-

legen. Es wurde durch

Statius von Munchhausen

seit 1GU3 in neun .lahren

mit groBem Aufwand aus-

gefCihrt und ist als eins

der durcligebildetsteu

Werke dieser Spiitzeit zu

bezeichnen. Rings von

tiefem Gralien umzogen,

gruppierl es sich mit vier

Fliigeln um einen fast

quadratischen Hof von

elwa 30 Metern Ausdeh-

nung. hi der Ecke links

vom Eingang erhebt sich

ein polygoner Treppen-

turm, in der diagonal

gegeniiberliegenden Ecke ein zweiter. Die innere Einteilung (Abb. 269) ist durch

die Umwandlung in eine Korrektionsanstalt wesentlich gestort; doch zeigt die

Kapelle die in den SchloBbauten der evangelischen Fiirsten seit Torgau und Dresden

eingeburgerte Form des einfachen Rechtecks. Die Architektur (Abb. 270—272)

bat Verwandtschaft mit der von Hiimelscheburg, besonders in der Ausschmiickung
der zahlreichen Portale und den barockgeschweiften Giebeln der Diicher und der

Dacherker. So wenig diese Werke im Stil auf Reinheit Anspruch machen kiinnen,

so bedeutend wirken sie doch durch die malerische Anlage, den Reichtum und
die naturwiichsige Frische der Ausfiihrung. Auch hier spielen die mit Krislall-

schnitten verzierten Quaderbander eine Hauptrolle.

Abb. JT'J Povtale vun .Sclilol) Bevern
(Phot. Miiller, Holzminden)

Fiirstliche Bauten

Bedeutende Werke der Renaissance sind nun auch von den Herzogen von

Braunschweig-Wolfenbiittel zu verzeichnen. Der wilde Heinrich, der geschworene

Feind der Reformation, war freilich kein Mann der friedlichen Bestrebungen, der

Forderung von Kunst und VVissenschaft. Aber als er 1568, zuletzt noch zum
Luthertum iibergetreten, im hohen Alter starb, folgte ihm sein Sobn, der treff-

licbe, friedferlige und gelehrle Herzon: Julius, einer der besten Fiirsten der Zeit,

gleich dem Herzog Ghristoph von Wiirttemberg in der Schule des Leidens auf-

gewachsen. In jeder Weise bemiiht, den VVohlstand seines Landes zu fordern,

Handel und Industrie zu heben, zog er fremde Handwerker ins Land, begabte sie

1) Ortweins deutsche Eenaiss. IV. Abt. von B. Liebold.
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mit besonderen Freiheilen, vergroBerte Wolfenbiittel durch die Anlage einer Julius-

stadt, baute und verbesserte die LandstraBen, machte die Fliisse schiffbar und
war ein so guter Haushalter, daB er Ijei seinem Tode ^1589) vier Millionen im

Staatsschatz hinterlieB. Die Wissenschaften forderte er durch Griindung der Uni-

versitat Helmstedt 1576. Sein Sohn Heinrich Julius (1589— 1613) trat in die

FuBtapfen seines Vafers, den er in gelehrter Bildung noch iibertraf. Schon im
zwillften Lebensjahre iibernahm er das Rektorat der Universitat, wobei er durch

lateinische Reden aus dem Stegreit' seine Zeitgenossen in Erstaunen setzte. Das
rOmische Recht fiihrte er im Lande ein, die Wissenschaften pflegte er eifrig, be-

sondere Gunst schenkte er der Entwicklung des Schauspiels, wie er denn be-

kanntlich selbst eine Anzahl von Tragodien und Kombdien geschrieben hat.')

Prachtliebend und baulustig wandte er auch den l)ildenden Kiinsten seine Teil-

nahme zu, ja zu mehreren von ihm aufgetuhrten Sclilossern soil er selbst die

Zeichnungen entworfen haben.

Unter seiner Regierung (von 1593— 1612) ist der groBarlige Bau entslanden,

welcher ehemals in Helmstedt die Universitat aufnahm und noch jetzt als

.J u 1 e u ni liezeichnet wird. Als Baumeister ist in den Akten des Landesarchivs

zu Wolfenbiittel Faid Franrkc genannt, der schon unter Herzog .lulius als soldier

tatig war, nachmals die ansehnliche Marienkirche zu Wolfenbiittel entwarf und
groBenteils vollendete. Er starb 1615 im Alter von 77 Jahren als herzoglicher

Baudirektor. DaB er zu den hervorragendsten Meistern unserer Renaissance ge-

hiJrt, wird die Betrachtung seiner beiden groBartigen Schopfungen dartun.

Das Juleum ist ein nuichtiger Bau, etwa 40 Meter lang bei 12 Meter Tiefe,

durch die bedeutenden Verhaltnisse, die enormen Slockwerkhohen, die reiche

Pracht der Ausi'iihrung in einem noch maCig barocken Renaissanceslil imposant
wirkend.') Gewaltig hohe, mit Saulenstellungen und Statuen geschmiickle Giebel

zieren den Bau von alien Seiten nach auBen gegen die StraBe (Abb. 273), an

beiden schmalen Enden, sowie an der innern Hofseite. Bei letzterer wird auf-

fallenderweise der mittlere Giebel durch den gleichzeitig vorgelegten poh'gonen

Treiipenturm groBtenteils verdeckt. Dem ungewohnlicli hohen ErdgeschoB ent-

spricht ein nicht minder bedeutendes oberes Stockwerk, beide durch riesige Fenster

mit steinernen Staben, unten vierteilig, oben dreiteilig, erhellt. Die Einteilung

dieser Fenster, unten mit hineingezeichneten Kreisen, oben mit andern willkiir-

licheren Formen erscheint als eine neuzeitliche Ubersetzung gotischen MaBwerkes.
Dagegen ist die Koniposition der Portale und die reiche (iliederung der Flachen

in den acht hohen Giebeln des Gebaudes eine vollig durchgebildete Renaissance,

etwa dem Stil des Friedrichsbaues zu Heidelberg entsprechend; jedenfalls mit

siiddeutschen Anklangen, insbesondere Anlebnungen an Wendel Dielterleins Werk.
Auf den Absatzen der Giebel stehen kiihn bewegte Figuren von Kriegern und
belebeii mit ihren Hellebarden den UmriB priichtig. Auf dem Gipfel jedes Gieliels

sieht man Statuen von Tugenden. Siimtliche architektonischen Glieder und Orna-
mente, Gesimse, Ecken und Einfassungen sind in Sandstein ausgefiihrt, die

Flachen dagegen verputzt.

In das untere Geschofi, das zu vier Fiinfteln einen einzigen groBen Saal,

die Aula, ausmacht, niiindet rechts neben dem Turm ein iiberreiches triumph-
bogenarliges Portal, mit vier ionischen Saulen eingefaBt und von einer hohen
Attika bekront, mit Statuen und Reliefs geschmiickt. Ein kleineres, aber nicht

minder elegantes fuhrt in das Stiegenhaus.^) (Bd. I, Abb. 117.) Der Turm erhalt

1) Vgl. Bd. I, s. 9.

-) Die historischen Notizen verrtanke ich Herrn Lehrer Tli. Vorcs in Wolfenbiittel. Vgl.
die Aufn. hei Ortwein. XXXII. Abt. von C. Kriimer.

3) Ortwein Taf. 2, 6.
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Abb. 273 Universitat zu Helmstedt

durch eine auf machtigen Konsolen ruhende Galerie eine wirksame BekrOnung.
Dariiber steigt das geschweifte Kuppeldach auf, und eine schlanke Spitze tiber

einer Laterne bildet den AbscbluB.

Im Innern wird der grolie Saal der Aula in der Mitte durcb Bogenstellungen
auf drei kraftigen Pfeilern geteilt, die bochsi originell in einer derben Rustika
mit Rosetten und Quadern behandelt sind (Abb. 274). Diese Pfeiler ruhen auf
groBen Lowenkrallen liber kraftvoU behandelten Stylobaten. Zwei Riesenfenster

an der westlichen Schmalseite, zwei an der siidlichen und vier an der nordlichen
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Langseite geben dem Raum ein reiches Licht. An der ostlichen Schmalseite fiihrt

eine Tiir in einen Ivleineren Nebenraum. Die ScliluBsteine der etwas gedriickten

Korbbogen, auf denen die Balkendeclce ruht, wind in meisterhafter Weise durch

herabhiingende Zapfen mit Kcipfchen, Friichten nnd anderem Ornament dekoriert.

An der Westseite des Saales auf einer Estrada von drei Slufen erhebt sich das

Katbeder, freilich nicbt mehr in urspriinglicher Form. Die Abniessungen des Saales

sind fast 30 Meter Lange bei 12 Meter Breite und etwa 7'l-i Meter Hohe.

Ahl). .!74 Aula tier Uni\ersitat zu Helmstedt

Die auBen angebrachte Wendeltreppe fiibrt zu dem oberen GeschoB in den

groBen Bibliotheksaal, welcher, fast 40 Meter lang, die ganze Fliicbe des Gebiiudes

einnimmt. Seine innere Einrichtung bewahrt niclits mehr von der friiheren Anlage.

Drei selbstiindige Fliigel, in einiger Entfernung von dem Hauplbau recht-

winklig vorspringend, schbeBen den sudwarts sich ausdehnenden Hof hufeisen-

formig ein. Sie sind ganz kunstlos, im obern GeschoB nur aus Fachwerk errichtet,

jeder mit einem polygonen Treppenturm, der ostliche mit einem Barockportal,

von Greif und Lowen bewacht. Der ostHche Fliigelbau liat von der StraBe aus

seinen Zugang durcb ein kraftig behandeltes Hauptporlal, von llermen eingefaBt,

die Polster statt der Kapitelle auf dem Kopfe tragen. Die ganze Anlage ist eine

Schopfung von bohem Werte, das einzelne am Hauptgebiiude mit voller Meister-

scbalt durcbgebildet, fein und scharf zu energischer Wirkung gebracht.

Von demselben Meister riihrt ein zweiter groBartiger Bau, die Marien-
kirche in Wolfenbiitt el, 1G04 unter Herzog Heinrich Julius vorbereilet und

seit 1608 begonnen, sodann unter seinem Sobn und Nacbfolger Friedrich Ulrich

seit 1613 weitergefiihrt. Im Jahre 1615 starb Paul Francke, „dreier Herzoge zu

Braunschweig gewesener Baudirektor, so diese Kirche durch seine Invention er-

bauet".') Nach seinem Tode fiihrten Joli. Meyer und Joli. LangeHtiiddeke den Bau

1) Inschrift auf dem Grabstein im siidl. Seitenschiff der Kirche.
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fort. Bis 161:5 war der (llior vollendel, bis KiUi die Sakristei aufgefidirt, bis lH-2'->

arbeitete man am Kirchendacb, nacbdem seit Killl die erslen (iiebel an der Nord-

seite aufgericbtet worden waren. Zngleicb wurde die groBe Urgel erbaut imd 16"21

die Kanzel aufgestellt, ein Werk des Biidhauers O'eorg Steyger aus Quedlinburg.

Der Hauptaltar ward 1G23 durch den Bildschnitzer lUnrhhard DIedrich aus Frei-

berg vollendel. Wiihrend der Wirren des DreiBigjabrigen Krieges erlitt der Ban
eine Unterbreclumg, so daB erst unter Herzog August dem .Jiingeren von Kioli— (i(>

die letzten (iiebei an der Siidseile aufgericbtet warden. Die jetzige Turmspilze,

ein hiiBlicbes Werk von scbwacben VerbiUlnissen und Formen, daliert von 171(>

und spater.

Abb. '27.i Marioukirche zu Wolfenbiittol

(Aus: RoB. Malerische MonumcntalarchiteUtur aus Haiinuvi-r und Rraunsrhwpig)

Der Bau ist ein voUslandiges Kom})ronuB zwisclien Mittelalter und Re-

naissance: gotisch in GrundriB, Aufbau und l\onstruktion, in Anlage der Pfeiler,

Gewolbe und Fenster. wilbrend die kiinstleriscbe Ausbildung de.s l^inzelnen mil

der gesamten Ornamentik dem neuen Stil angebort. Und zwar trilt dieser in

der iippigen Art der Spatzeit auf, ist, wie bemerkt, l)ei Paul Francke stark von

W. Dielterlein beeintluBt, dagegen durcbaus frei von niederliindischem EintluB.

Lubke-Haupt, Renaissance in Deutscblaiid II H. .\ull. J8
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Die Planform zeigt eine dreischiffige Hallenkirche von breiter Anlage, das 1 1 Meter

weite Mittelschiff durch sechs achteckige Pfeiler von den G'/s Meter breiten Seiten-

scbiffen gelrennt, ijstlicb ein Querschiff von 36,5 Meter Lange, dann ein kurz

vorgelegter, aus dem Acbteck geschlossener Ghor, am Westende ein viereckiger

Turm ins Mittelschift' eingebaut, die gesamte innere Lange 70 Meter.

Am frappantesten

wirkt das .\uBere( Abb.

275). Der seltsame

Mischstil erreicht hier

eine Pracht der Aus-

fiihrung, eine Energie

der Behandlung, wel-

che dem Werke den

Slempel der Meister-

schattaufpriigt. In das

hobe Dacb des Miltel-

schiffs stoBen im rech-

ten Winkel die fiinf

(juerdacher jedes Sei-

tenscbift's und da&

bobere und breilere

Dacb der Kreuzarme,

diese alle mit boben,

reicb gezierten Gie-

bebi, die sichuberdera

kral'tigen, durcblau-

fenden Hauptgesimse

erbelien, den Ban zu

maleriscber Wirkung
abscblieBend. Die

bunte Pbantastik die-

ser Gieliel, ibre Be-

lebung durcb ionische

und korintbiscbe Sau-

lenstellunnen mit Ge-

billken und eingerabm-

ten Niscben, der le-

bendige UmriB mit

seinen pbantastisch

gescbvveilten Hcirnern

und Scbnecken, die

vollige Belebung der

Fliicben durcb P'rucbt-

scbuiire, Blumenge-

winde, Masken und

andern figiirlichen Schmuck stehen in ibrer zum Teil barocken Pracbt uniiber-

troflfen da. Kraftvoll ist aucb die Arcbitektur der unteren Teile. Die Wandfliicben

sind an alien Ecken mit derben Quadern eingefaBt, die durcb ornamentale [jUiien-

spieie, Dracben- und andere Tierbguren voUig bedeckt sind.

In derselben Weise bat man die Einfassungen der Fenster ausgebildel. )m

ubrigen zeigen die Fenster die gotiscbe Konstruktion und ziehen sich, durtb zwei

Stalje geteilt, in der bedeutenden Hiibe von etwa 12 Metern bis unter das Dacb-

Abb. '27(j W'cstpuriiU ilei' Marioiikircbo zu Wullfiilnittel
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gesimse liinauf, wo sie im Spitzbogen

schlieBen. Am merkwurdigsten ist aher

das MaBwerk behandell: aus den korin-

tliischen Kapilellen der Teilungsstiibe

scbwiiigt es sich in freier Bewegung,

nacb Art der Renaissance aus Laub-

l>uschebi zusammengesetzt. und mit man-

cherlei tigurlicbem Schmuck versehen,

in Inzarrer Pbantastik empor, eine ge-

niale Trave^tie des gotischen MaBwerks.

Am (juerscbitr sind kiirzere und schma-

lere Fenster, je zwei neben- und iiher-

einander angebraibt. Auch die Strebe-

pfeder sind der Gotik entnommen, aber

in der Absicbt, sie ebenfalls zu antiki-

sieren, hat der Kiinstler sie zu verjiing-

ten Pfeilern mit dorischeni Kapitell um-

gestaltet, die unorganiscb genug Statuen

der Apostel tragen und dem Baue an-

gelehnt erscbeinen. Verkniipft werden

sie diesem nur durcb das kraftvolle

Sockelgesims und ein in hallier IliJhe

umlauf'endes priichtiges Friesband, das

Engelkopfe, Friicbte, Blumen und Blatter

sclmiiicken und fiillen.

Die beidea Portale an der Nord-

und Sudseite sind in Rustika ausgefubrt,

an den Seiten mit Sitznischen ausge-

staltet und mit glatten ionischen Saulen

eingefaBt, die das Gebalk samt dem Gie-

bel tragen. Zur hochsten Pracht entt'al-

tet sich das Hanptportal an der West-

front (Abb. '27(i), triumphbogenartig mit

dreifach gruppierten korinthischen Sau-

len eingefaBt, beiderseits Nischen mit Sta-

tuen. Cber dem mittleren Bogen erhebt

sich eine hohe Attika, nacb Art gotischer

Wimperge das dahinter liegende Fenster

halb verdeckend. Die Komposition des

Ganzen ist energisch, flussig und von

hobemReiz; die Einzelformen, nament-

lich die zusammengedruckten Schnecken,

deuten schon auf ziemlich spate Zeit der

Ausfiihrung. Wie lange bier nocb gebaut

wurde, beweisen die Jahreszahlen 11)57

und 1658 an den Giebeln der Siidseite.

Anstatt des vorbandeuen unerl'reulichen

Turmautbaues war ein viel lioherer acht-

eckiger geplant. Ich gehe den luspriinglichen Plan des Baumeisters ' i, der uns eine der

glucklichsten Turmkompositionen der Benaissancezeit vorfuhrt, in Ahb. :277 wieder.

1) AusM. Gosky, Arbustum Augustaeum, wo audi ilas Innerc der Kirche in ausgefiihrtciu

Stich dargestellt ist.

Abb. 27 Marienkirche za Wolfenbiittel

Ursiiriinglichor Plan
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Im Innereu (Bel. I, Abl). 153) zeigt sicli ein Hallenbau von licliter Weite unci

schonen Verhaltnissen. durch die hohen Fensler reich beleuchtet. Aber auch hier

sind die gotisclieu Konstruktionen in Renaissanceformen iibersetzt. Namenllich

gilt das von den achteckigen Pfeilern. Sie sind auf liohe Sockel gestellt und
mil zwei Friesen von Engelkopfen und Blumen gegiirtet. Auf originelle Weise
(Abb. 278) wird am oberen Ende durch vortretende Konsolen der Ubergang ins

Viereck und in die breiten Gurtljogen der

Gewolbe vermiltelt.') Die Bekionungen
oder Kapilelle, die sich hier bilden, er-

halten in grofier Mannigfalligkeit reichen

Schmuck durch Blattwerk, durch aus-

gebogene Schilder im bekannten Leder-

und Metallslil, durch Friichte, Engelkopfe

und andercs figurliche Beiwerk, doch alles

zusammen von ganz ausgezeichneter und
hochst selhslitndiger Erscheinung und
Wirkung. Auch die GewOUierippen sind,

wie man aus unserer Alibildung sieht,

durch antike Eierstiibe eingefaBt und
haben in der Mitte eine vorgesetzte Perl-

schnur. In den Wanden der Seitenschiffe

entsprechen den Pfeilern grofie Kragsteine

von iUinlich reicher Behandlung. In der

Turmhalle sieht man ein gotisches Netz-

gewolbe mit reich ansgebildetem herab-

hangenden Schlulistein von ahnlichen

Formen. Noch ist zu bemerken, daB die

Seitenllugel des (JuerschiH'es rechts als

fiirstliche Gruft, links als Sakristei vom
Hauptraum aligeirennt sind. Die Wirkung
lies Inneren wird durch die geschickt er-

neuerte Bemalung in gliicklicher Weise

gesteigert. Die Emjiore im siidlichen

Schiff mit gemalter Briistung auf korin-

thischen Holzsaulen gehcirt zur urspriing-

lichen Einrichtung.

Ein stattliches Werk ist der holz-

geschnitzte Hoc h altar, freilich schon

stark barock und ins Hochmalerische getrieben. In der Predella das Abendmahl,

an den Seiten Ghristus in Gethsemane und durch PJlalus dem Volke vorgefiihrt,

darijlier die Kreuzabnahme und endlich ein groBer Kruzifixus, letzterer von edlen

Formen bei maBvollem Ausdruck, wenn auch elwas zu gestreckt. Zu den Seiten

des Altars iiber den Ijeiden offenen Durchgangen zwei manierierle Engel mit den

Leidenswerkzeugen. Aus friiberer Zeit stammt das Taufbecken, ein treff-

licher MessingguB, inschriftlich 1571 auf Befehl des Ilerzogs Julius von Kurt

Menlcn dem Alleren gegossen, die schone Gesamtform noch in gotischer Weise

proliliert, fein gegliedert und mit figiirlichem Ornament und Reliefs bedeckt.

Das priiclilige Eisengitter mit ornamentierten messingenen Einsatzfeldern und

wappenhaltenden Engeln ist von 1622. Ein herrliches Gitter mit vergoldeten

Rosetten und frei behandelten Blumen lindet sich auch an der Trepi^e zur Fiirsten-

Abb. 278 Pfeilerkapitell von der Marieiikircho

zu VVolfenliiittel

1) Die Abb. jiacb cinnr /eiclinun^ des liorru Voges.
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gruft. Reich unci priklitig ist die selir stattliclie Orgel geschnitzt, ein Werk des

Tisclilers a. lliibsr/nr und des Bildhauers a. (liri/st:. EJjenso die Orgeleiiipore,

die aut' Bogen niit skulptierten Quadeni ruht. Das Chorgestiihl ist verhiiltnis-

niiiSig zurUckhaltend in der Gestaltung. mit scharl'en und eleganten Prolilen und

einigen eingelegten Feldern geschmiickt.

Im Gegensatz zu der reichen Pracht dieser Kirche ist es auffaliend, wie

unhedeutend jetzt das lierzogiiclie ScliloB erscheint. Xur nocli der stattliche

Hausnianns-Turm mit hiibschen auf-

gesetzten Giebeln um den geschweif-

ten Helm und prachtigem Eisen-

gelander an der Galerie (Ai)h. 27\))

ist vom alten Ban erlialten, alles iib-

rige zeigt den recht langweiligen

l^mbau durch //. lujib seit 1G91,

der dam alten Schlosse iiberall eine

verputzte holzerne Fassade in Aa-

chen Barockformen vorgeklebt hat.

Wichtige Telle des alten Schlosses

des Herzogs Julius, wie der hoch

emporragende Kapellenbau sind

vorher einfach ganz abgerissen. —
Gleich daneben das Ze ugh a us,

jetzt Kaserne, vom Jahre 16 lU, ein

stattlicher Bau, G3 Meter lang bei

20 Meter Breite, mit reich geschmuck-
ten Giebeln und einem tuchtig be-

handelten Portal im Stil der Marien-

kirche, jedenfalls ebenfalls von Paul

FrancLe entworfen.

Ein gutes Portal derselben

Spatzeit besitzt die alte Apotheke

am Markt; eine Reihe von Fach-

werkbauten spaterer Zeit in der

Stadt. Abb. 27!l Schlolitunn zu Wulfenbiittel

Die Stadte

Unter den Stiidten dieses Gebietes nimmt an Bedeutung und Macht Braun-
schweig die erste Stelle ein. Aus einem Fiirstensitze des I'riihen Mittelalters

hervorgegangen, schon durch Heinrich den Lowen zu ansehnlicher Stellung er-

hoben, schwang die Stadt sich friih durch Tiitigkeit und Umsicht ihrer Burger

zu einem Gemeinwesen von selbstilndiger Kraft empor. In regem Handelsverkebr

nach alien Seiten gewann sie durch den Beitritt zur Hansa zunehmende Bliite

und erwarb den Ehrenplatz einer Quartierstadt des Bundes. In ihren wieder-

holten KiimiiCen um vollige Unabhangigkeit mit den Landesfursten, in dem
friihen t'berlritt zur Reformation (1528), in ihrem mannhaften Festhalten am
Schmalkaldischen Bunde bekundete sie ihren tiichtigen Sinn. Als Zeugnisse

einer durch Jahrhunderte andauernden, stets gesteigerten Bliite weist sie eine

Anzahl hervorragender Denkmaier aus alien Epociien des Mittelalters auf, groB-

artige kirchliche Bauten der romanischen und gotischen Kpoche, und eines der

schonsten Rathiiuser des Mittelalters. Schon im 15. Jahrhundert fallt die monu-
mentale Pracht und GroBartigkeit der Stadt einem Kenner wie Aneas Sylvius
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auf.^) In unverkiimmerter Frische nimmt sie nun audi an der Entwicklung der

Renaissance tell und bringt eine Reihe von stattlichen Profanwerken des Stils

hervor, die bis hart an den Beginn des DreiBigjiihrigen Krieges reichen, der auf

lange Zeit die Bliite der Stadt vernichten solite.

Gleichwohl konnen wir hier nicht von besonders friihzeitiger Aufnahme des

neuen Stils sprechen; seine Formen biirgern sich nur langsam und fast unver-

merkt ein, und erst spat kommt es zu bedeutenderen Schoplungen. Dies hangt

wohl daniit zusammen, da6 hier fast ausschiieBlich der Holzbau die Profanarchi-

tektur beherrschte, also die niittelalterliche Uberlieferung sich lange in Kraft er-

hielt.-) Man kann schriltweise die Entwicklung der Formen verfolgen: wie bis

ins IG. Jahrhundert die gotische Behandlung sich ungetriibt fortsetzt, dann zuerst

einzelne Motive der Renaissance sich bemerkbar machen, bis endiich, durch die

Richtung des neuen Stiles begiinstigt, der Steinbau sich einmischt, anfangs in

Verbindung mit dem Holzbau der Obergeschosse etwa an den Porlalen oder dem
ErdgeschoB und dem ersten Stock Platz greift, endiich aber auch in voUstandigen

Fassaden sich ausspricht.

Uni diesen Vorgang im einzelnen darzulegen, l)eginnen wir mit der Be-

trachtung der friiheren noch vollig in mittelalterlichem Sinn behandelten Bauten.'')

Sie zeigen durchweg noch ein strenges AnschlieBen der Verzierung an das kon-

struktive Gerust. Die Schwell- und Fiillholzer erhalten kraftige Auskehlung und

Abfasung, wodurch die horizontalen Linien der iibereinander vorkragenden Stock-

werke wirksam betont werden. Belielit ist der Schmuck der Schwellen in recht-

winklig gebrochenen Linien, die man als maanderartig bezeichnen kann. Damit

wechselt ein anderes Ornament, dem Ptlanzengebiet entlehnt, eine Laubranke,

die sich um einen horizontalen Slab windet und die charakteristischen Formen

des bekannten spatgotischen Blattwerks zeigt. Nicht minder reich werden die

Balkenkopfe, welche konsolenarlig die vorkragenden Stockwerke stiitzen, be-

handelt. Sie erhalten nicht bloB kraftig ausgekehlte Profile, sondern bisweilen

in Hochrelief durchgefiihrte figurliche Darstellungen, Apostel und andere Heiiige,

aber auch Sittenliiklliches und Possenhaftes.

Was die Gesamterscheinung der Hauser befrifft, so kommt in Braunschweig

der schmale hochgeliirmte Giebel, der in Stadten wie Liibeck, Bremen, Danzig

so gut wie ausschiieBlich herrscht, seltener vor. Meislenteils sind die Langseiten

gegen die StraBe gekehrt, erhalten aber durch einen oder niehrere Dacherker mit

ihren Giebeln eine nicht minder reiche malerische Belebung. Dagegen fehlt der

Erker hier fast durchaus.

Noch immer sehv groB ist die Anzahl der oben gekennzeichneten Bauten

der ersten Epoche. Sie sind meislens daliert und umfassen die letzten Dezennien

des 15. und die ersten des 16. Jahrhunderts.

Noch ganz mittelalterlich ist das kolossale Eckhaus vom Jahre 1524 am
Wollmarkt Nr. 1, derb in den Formen, fast roh geschnitten, mit wenig Detail,

aber mit krilt'tig ausgekehlten Schwellen und von imposanter Wirkung. Nicht

minder machtvoU das groBe llaus Nr. 14 hinter der alien Wage vuni Jahre 1526,

mit dem Maandermotiv und reich geschnitzten Kopfbiindern, durch zwei stattliche

Dacherker malerisch belebt. Die Alte Wage selbst sodann, 1534 errichtet, ist

ein Bau von riesiger Anlage, noch ganz mittelalterlich mit gotischen Laubfriesen,

1) Aen. Sylv. I'iccol. opp. Basil. 1.571. p. 424: oppidum tota (Jermania memorabile magmim
et populosum .... niaf/rnilioae domus, pprpolitae plateae, ampla et ornatissima templa. (^uinque

hio fora

-) tJber den Holzbau in Braunschweig vgl. C. Uhde, Der Holzbau, Berlin 11103, wo zahl-

reiclie treHliclie Abbildungen, besonders aus den niedersachsischen Stadten, gpgeben sind.

3) Vgl. die Aufn. bei Ortwein, D. Ren. XXIX. Abt, von B. Liebold.
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Drachen und anderem Figiirlichen an den Balkenkiipfen und Scliwellholzern fse-

schniiiclil: neuerdings tretTlicii restauriert (Alili. l'sOi. Doeli ini Wescn schon der

iieuen Zeit angehorend und Irutz des Fachwerks vim wirklicher Monumentalitat.

Abli. -80 Altc Wii^u zu BraunsL-hweig

(Aufnaliine der Kgl. Mefibildanstalt, Berlin)

Die eindringende Renaissance bringt in diese Behandlung zuniichst nur

einige Bereicherung des Ornamentalen. Eines der fridiesten Beispiele I'ur das Ant-

treten der neuen Forraen sind die trefflichen Reste von eineni abgehroclienen

Ratskuchengebiiude von 1538, welche man in der Alterliimersammlung des Vater-

landischen Museums sieht.') Kandelaber und andere Ornamente, auch Figlir-

liches im Stil der Renaissance verbindet sich noch mit allerlei mittelalterlichen

SpaBen, dem Luderziehen u. a. Noch etwas friiher (1537) ist das kleine Haus

1) Diese interessante Sammlung verdaiikt ihre Entsteliung dem uncriniidlichen Wirken des

-j- Dr. C. Schiller, der micli durch manche wertvolle Notizen und Nachweise unterstiitzt hat.
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am Papenstieg Nr. 5, ziemlich schliclit behandelt, aber interessant, weil es an

den Fensterbrtistungen ein charakteristisches Motiv des neuen Stils, die muschel-

artige oder lacherformige Dekoration, in breiter Entfaltung, wenn auch noch in

ziemlich steifer und barter Behandlung zeigt. Noch etwas friiher (1536) dasselbe

< hnament an einem

kleinen Hause Wen-
denstraBe Nr. 14. Aus
demselben Jahre rlihrt

das staltlicbe Haus
LangestraBe Nr. 9, das

sebr reich geschnitzt

ist und noch starke

Anklange ans Miltel-

alter, z. B. in denVor-

bangbogen der Fen-

ster zeigt. Aber das

Faiherornament, die

Kandelabersaulchen

am Portal und die

Delphine gehoren der

Renaissance an. Imln-

nern ist die hobe wohl-

erbalteneFlurballebe-

merkenswert. Das-

selbe beliebte Facher-

motiv, aber reicber aus-

gebildet und mit den

tief ausgekehlten und
abgefa.sten Scbwell-

bolzern wirksam ver-

bunden, siebt man am
Sack Nr. ii. Ebendorl

Nr. 5 war dann das

Demmersche Haus i)

dasPrachtstiick dieser

Dekoration, die sich an

alien Flachen, unter

den Fenstern, an den

KopfbandernundFiiU-

holzern, den Schwel-

len, den Fensterrah-

men und silmllichen

Pfosten in iiber-

schwenglichem Heicb-

tum ausbreitet. Die

Elemente der Renais-

sance in Delphinen, Kandelabern, Patten, Gottheiten und Helden des Altertums

sind noch unbefangen mit allerlei Mittelalterlichem, mit Genreszenen, Possen-

haftem und Unflatigem gemischt (Abb. 281). Es ist ein wabrer Fascbing der

Phantasie. (Ich glaubte die Jahreszahl lo3(j zu lesen.)-)

1) Leider abgebrochen, aber am Burgplatz wieder aufgebaut.
a) Siehe Uhde, a. a. 0. Fig. 207—09.

Abb. 281 Haus friiher am Sack Xr. T) zu liraunsrhwcig
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Um diese Zeit tauclil ein neues Moliv fur die Dekoratioii der Schvvellholzer

aiif : eine Verschlingung von Zweigen, die fast wie Bander aussehen und fries-

artig sich ausbreiten. So zeigt es in der WendenstraBe Nr. 411 ein Ilaus voin

Jahre 1545, wo zugleich die Fensterpfoslen liiibscli niit lianken geschiuiickl sind.

An der Alten Wage (Abb. 280) konimt dies Motiv im obersten Stockwerk vor.

Ahnlich, nur einfacher, die kleinen Hiiuser um Warder Nr. 34 und 35. Dasselbe

Motiv am Burgplatz Nr. 2 vom Jahre 1673, ferner am Papenstieg Nr. 2 vom Jahre

I5S1, endlicb in liesonders schoner Ausbildung am Wilhelnisplatz Nr. 8 vom Jahre

1 591), mit der Inschrift : „Was menschlich Vernunft fiir unmoglicli acht, das hat

Gott in seiner Maclit."

Um diese Zeit eriahrt der Ilolzbau seine letzle Umwandlung. Der Stein-

bau der durchgebildeten Renaissance beginnt auf ihn so stark einzuwirken, daU

seine Formen fortan einfach in Holz nachgeahmt werden. Bisher waren die

Glieder durch Alifasen und Einkerben, durch Auskehlen und Unterschneiden recht

im Sinne der liolzkonstruktion durcligeijildet worden. Diese Behandlungsvveise trilt

jetzt zuriicli und macht der Nachalmiuug antiker Bauglieder Platz. Die Balken-

kopfe werden mit Vorliebe als Konsolen mit elegant geschwungener Schnecke dar-

gestellt, die Schwellbalken durch Zahnschnitt. Eierstab und Perlschnur nach Art

der Antike ausgelnldet, das Ganze freilich nicht mehr im Sinn einer nach mittel-

alterlichem Grundsatz aus der Konstruktion hervorgegangenen Scbmiickung,

sondern einer freien Ornamenlik, die den Mangel innerer Notwendigkeit durch den

Reiz einer edlen Formenwelt zu ersetzen sucht. Dazu gesellt sich oft eine weiter-

gehende Flachendekoration, die ebenfalls ihre Motive aus der Ornamenlik des

Steinbaus der Spalrenaissance schi'ipft.

Die iippigste Bliite dieser letzten Kntwickiungsreihe werden wir in Hildes-

iieim antreft'en. Braunschweig besitzt audi davon charakteristiscbe Beispiele. So
am Bohlweg Nr. 47 ein Haus von 1608, reich mit Flachornamenten geschmuckt,

selbst die Unterseite der Schwellholzer damit hedeckt, audi die Pfosten mit

linearen und figiirlichen Drnamenten geziert. In verwandter Weise ist das Haus
KiichenstraBe Nr. 11 vom Jahre l(i23 behandelt. Am Sudklint Nr. 21 ein schones

Beispiel dieser spateren Beliandhmgsweise mit Bogenstellungen an den Pfosten

und hiibschem Rankenwerk an den Fensterbrlistungen. Ahnlich das kleine Haus
am Biickerklint vom Jahre 1(J30. Eins der spatesten von 1G42 ist das grofie

Haus SchiitzenstraBe Nr. 34, an alien Flachen mit hiibschen Ranken dekoriert, die

in Masken auslaufen.

Der reine Holzbau ninimt aber in dieser Zeit iiberhaupt auffallend ah und
iibergibt einen Tail der Herrschaft an den Steinbau und zwar in der W'eise, daB

die Erdgaschosse mit ihren Portalen und meist audi der erste Stock diesem an-

heimfallen, wahrend die obaren Stockwerke den Holzbau beibehalten. Solche

priichtige Steinportale aus der Renaissancazeit finden wir mehrfach an gotischen

Fachwarkgebiluden, so WendenstraBe \r. 2, SchiitzenstraMe Nr. 2. Andere Beispiele

des gemischten Stiles haben sich nocli mehrfach erhalten. Fines der prachtvollsten

ist das groBe Eckbaus am Hagenmarkt 20, ErdgeschoB und erster Stock in Stein

ausgefiihrt mit stattlichem Barockportal, das an dan Saiten Sitznischan und ain-

fassende ilermen hat, die Fenster nocli mil niiltelalterlichen Rahmen, aber zugleich

durch Perlschniire geschmiickt, der obere Stock in reichem Holzbau durcbgefiihrt.

Ein stattliches Beispiel darselben Art vom Jahra 1591 am Sudklint Nr. 15, wiederum
beide Untergeschosse in Stein, mit zwei Bogenportalen, davon das eine Diamant-

quaderumfassung mit Perlschnur und Herzblatt, das andera die reiche Form mit

Seitennischen, Hermen und Masken, dabai die Inscbrift: „Nisi deus frustra".

Ahnliche Inscbrift: ..Nisi dominus frustra" kahrt an einem elagantan Portal vom
Jahra 1584 in der GordelingerstraBe Nr. 43 wieder, wo abenfalls noch ein zweites
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einfacher behandeltes Portal fiir die Einfalirl vorkommt ; wahrscheJnlich von dem-

selben Meister. Besonders maleriscli ist das Haus in der Reichenstial3e, das

wir in Abb. 282 geben, mil prilchligem Portal und Erker in reichsteni Knorpel-

werk. Die Fenster mit gebrochenem Giebel bekront.

AblJ.'2s2 H:uis in cliT Kcichonstrafie zu Braunschweig
(Aufiialiiiie (lui- Kgl. Mel'ibildanstalt, Berlin)

Eins der groBten Prachtstiicke ist das miichtige Haus am Backerklint Nr. 4,

wiederum in beiden unteren Geschossen aus Stein mit einem priichtigen Renais-

sancej)oital, mit Masken, Hermen, Schweif- und Rollwerk, in den Zwickeln un-

geschickte Viktorien, der obere Aul'satz durcli einen herausspringenden Lowen
wunderlich abgeschlo.ssen.') Es ist reichlich iiberladen und unklar. Die oberen

Holzgescbosse uppig dekoriert, die Ranken an den Schwellbalken und den Fenster-

briistungen in barocke Masken auslaufend. Ein derbes Werk derselben Zeit ist

1) Abb. bei Ortweiii a. a. (). Taf. 8.
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am Kolilniarkt Nr. 2, Portal unci Fenster mit Quaflern eiiiijefaBt, die abweiiiselud

das Sternoniament zeigen. Audi das kleine llaus an der nordostlichen Ecke des

Burgpiatzes, dessen Fenster den Eierstab als Eint'assung hahen, gehiirl hieher.

Hieran schliefil sich eine Gruppe von Hausern, die aussclilieBlich dem Siein-

bau angehoren. Das feiiisle unter ibnen isl das ebemalige Gymnasium am Bank-

platz') voni .lalire 15i)2 (Abb. 283i. Ein statllicher Bau aus Bruchstein mit Sand-

steinarchilekfur.

mit iippig barok-

kem Portal, durch

allerlei Figuren der

Tugenden, Reliefs,

Masken, Blumen-

und Fruchtgewinde

geschmiickt. Die

beiden oberen

Stockwerke baben

gekappelte Fen-

ster, die bei mittel-

alterlicbem Rali-

menprofil wieder

von kraftigem Eier-

stab umfaBt wer-

den. Diese Fenster-

form wiederbolt

sich in Braun-

schweig baufig.

Was aber dieser

Fassade besonde-

ren Reiz gibt, sind

die hiibschen Ni-

schen zwischen den

Fenstern. welche

mit freilich sehr

manierierten Figu-

ren von Tugenden
ausgefulltsind. Die

Flitchen, welche

jetzt das robe

Bruchsteingemraier

zeigen, waren ur-

spriinglich ohne

Zweifel verputzt

und wohl audi be-

malt. DasBauwerk
stammt vom Er-

bauer des Gewand-
hauses, B. Kircher,

und besaB fruher drei Zwerchgiebel iiber dem Hauptgesims. Die Fenster im

ErdgeschoB sind etwas verandert.

Stattlich ist audi das Steinhaus an der Martinikirche Nr. 5, im ganzen zwar

einfacher behandell, aber mit einem der uppigsten Barockportale, eingefafit von

1) Abb. bei Fritsch.

Abb. 283 Altes Gymnasium zu Braunschweig
(Aufiiahme der Kgl. Melibildanstalt, Berlin)
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vier Hermen and Karyatiden, in der BekrOnung wieder aufreclitstehende Lowen,

die ihren Vorderleib durch einen Ausschnilt der Karlusche stecken, abnlich wie

am Backerklint Nr. 4. Zu beiden Seiten zwei Krieger. Ein stark barockes Portal

ist an einem groBen Hause in der WilbelmstraBe vom Jabre 1619. Ebenso ein

Portal an dem priichtigen Hause PoststraBe Xr. 5, dessen Fenster wieder die

elegante Einfassiing iiiit Eierstalien zeigen.

Eine andere Bebandlung sielit man an dem stattlichen Eckhaus des Alt-

stadter Marktes, dessen Fenster breite flache Rahmen baben, die oben in einen

rosettengeschmiickten Giebel auslaufen. Das Portal gehort schon der spatesten

Art an. Als vereinzeltes Beispiel einer hohen Giebelfassade steht das Haus am
Koblniarkt Nr. 1 da. Die Fen.ster sind noeb mit durcbscbneidenden gotiscben

Stilben eingefaBt, der Giebel aber mit Scbnecken, gescbweiften HiJrnern und

Pyramiden dekoriert, doch obne alle plastiscbe Gliederang der Fliicben.

Wahrend alle diese Werke nicbt von hervorragendem Wert in Komposition

und Ausfuhrung sind, gehort der ostliche Giebel des Gewandhauses, 15!)0

durch Meister Balzer KIrcher vom Oberrbein ausgefuhrt, zu den vollendetsten

Meisterwerken der Zeit (Abb. 284). In der Anordnung der Gescbosse sah man
sich durch die alte Anlage des vorhandenen Baus gebunden, der noch in friib-

gotische Zeit binaufreicht. Daher die niedrigen Stockwerke, die mit der ge-

waltigen Hobe des Baues kontrastieren. Es ist ein riesiger Giebelbau, der seine

hoben Slirnseiten westlich gegen den Altstildtischen Markt, ostlich gegen die

PoststraBe kehrt. Die Ostfassade ist bei der niedrigen Stockwerkbohe durcli ge-

kuppelte Fenster und sparsam ausgeteilte Saulenstellungen mit feinem kiinst-

lerischen Takt rhytbmisch belebt. Im ErdgescboB ist auf Pfeilern mit gedruckten

Korbbiigen eine Halle vorgelegt, die mit gotiscben Kreuzgewiilben auf zierliehen

Renaissancekonsolen iiberdeckt ist. Dieselbe Bogenform kehrt an der kleinen

Loggia des ersten Stocks und an den mittleren Fensteroffnungen der iii)rigen

Stockwerke wieder. Gotische Reminiszenzen an der MaBwerkliriistung der Loggia

und den Eint'assungen der Fenster, zu welchen in den oberen Uescbossen jedoch

noch die bier beliebten Eierstabe konmien. Das Ganze ist treiiflich in Sandstein

ausgefuhrt und durch reiche Vergoldung ausgezeichnet. Die klare Einleilung,

die voile Meisterscbaft in Anwendung der antiken Fornien, die maBvolle Bei-

miscbung barocker Elemente, endlich die hobe Sicherbeit in der Bebandlung des

Ornamentalen und Figtirlicben geben diesem Bauwerk einen hervorragenden Wert.')

An der westlichen Fassade hat sich der Meister WoUer aus Hildesheim damit

begniigt, den Giebel mit Voluten zu scbmiicken und die Rahmen der Fenster

und der Giebelkanlen mit (juaderwerk in Sternmustern einfacb und wirksani zu

gestalten.

Ein schones Stuck innerer Dekoration ist sodann noch in dem Sitzungs-

saal des Neustadtischen Rathauses erhalten. Ein reich dekorierter und

bemalter Kamin vom Jabre 1571, von kannelierten ionischen Saulen eingefaBt,

dazu eine jiriicbtige Balkendecke, rings an den Wiinden Ireflfliches Getafel, an

alien Fliicben der Pilaster, Friese und Bogenzwickel mit eingelegten Urnamenten

auf dunklem Grunde bedeckt.-) Das Hauptstiick eines der priichtigsten Portale

mit vortretenden korinthischen Doppelsaulen flankiert, dariiber viersauJiger Giebel

mit Wappen. Etwas bescheidener, doch noch feiner und ahnlich das zweisiiuhge

Portal im Altstadtrathause von 1583. Ein durch seine reichen Intarsien aus-

gezeichnetes mit priichtiger Silulenarcbitektur jetzt in der Martinikircbe.'') Alle

drei glanzende Zeugnisse einer hochstehenden Tischlerkunst jener Zeit.

1) Vollst. Aufn. bpi Ortwcin a. a. 0. Taf. 11—18.
-) Aufn. bei Ortwein, ebcnda Taf. 19—30. Ulule. a. a. 0. Abb. 341.

') Letztere bei Uhde Abb. 3(ia, 310.



Abb. 284 Gcwandhaus zu Braunschweig
(Aufnahmc dm- Neuon riiotngr. Gcscllscliatt Sveglitz
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Der alte Bischofsitz Halberstadt, in anmutiger Landschaft an den niird-

lichen Ausliiufern des Harzes gelegen, zeigt nicht hloB in Ijedeutenden kirchliclien

Bauten, unter denen der gotische Dom zu den Monunienten ersten Ranges gehbrt,

die Macht eines geisllichen Fiirstentums des Mittelalters, sondern bielet daneben
audi in zahlreichen Profanwerken das Biid eines riistig bewegten kutistlielienden

Burgertums. In dem breiten Ziig der StraBen, den zahlreichen freien Piiilzen,

die sicli teils um den Mittelpunkt biirgerliclier Macht, teils um die grotien kirch-

lichen Monumenle ausdehnen, spricht sich der Doppelcharakter der Stadt un-

verkennbar aus.

Wir haben es bei unserer Betraclilung nur mil Werken der Profanarchitektur

zu tun, und zwar steht der Holzbau unbedingt in erster Linie. AusschlieBlicher,

als in Braunschweig, beherrscht er die btirgerlichen WohnhiUiser, ohne dem Stein-

bau Eingang zu gestatlen. Deshalb hat er sich auch reiner enhvickelt und gerade

in der Epoche der besten Pienaissance seine feinste Bliite entt'altet. Aus der

letzten Epoche des Mittelalters ziihlt er auch hier eine Anzahl charaktervoUer

Werke, die sich durch besondereii Reichtum an figurlicher Plastik auszeichnen.

Der spilte Nachsom;iier der Renaissance kommt hier nicht mehr zur Erscheinung;

dagegen sind die mittleren Zeiten des Stils durch eine groBe Zahl von Bauten
vertreten, die das Geprage einer geradezu klassischen Anmut tragen. Die

Formen behalten iiberwiegend den Gharakter einer aus der Konstruktion hervor-

gegangenen Ornamentik bei; die Balkenkopfe sind durch Auskehlen und Unter-

schneiden mannigfach gegliedert, ;uif den Oberfliichen oft elegant geriefelt in

diagonaler oder vertikaler Ijinient'iihning, an den Seiten manchnial durch Sterne,

Rusetten und andere Muster belebt. Die Schwellholzer und Fiillbalken sind aus-

gekehlt und abgefast, meist mit uhnlichen diagonalen Riefelungen plastisch de-

koriert. Unter den Fenstern findet sich entweder das Facher-(Muschel-)Ornanient,

oder es ist in Nachahmung des Steinbaues eine Blendarkade auf kleinen Pilastern

durchgefuhrt. Auf dieser Stufe edler Ausbildung verharrt der Halbersladter Fach-

werkbau, nur im einzelnen eine Fiille anmutiger Flachendekoration liinzufiigend.

Was die Gesamtanlage der Ilauser anbetriflft, so sind sie groBtenteils wie

in Braunschweig nicht schmale Hochbauten mit der Giebelwand nach der StraBe,

sondern breite Langbauten, iiber denen in der Mitte stets ein Dacherker aufragt,

die monotone Flache des Satteldaches wirksam durchbrechend. Doch kommen
hier sellener jene riesigen Huuserkolosse vor, die Braunschweigs biirgeilichen

Bauten einen so machtvoUen Gharakter verleihen. Hier ist vielmehr alles vor-

nehmer, feiner, zierlicher, anmutiger auch in den Verhaltnissen. Sodann aber

wird der an der Fassade ausgebaute Erker, den man in Braunschweig vergebhch

sucht, ofter angewandt. Auch dadurch ist der malerische Reiz dieser Bauten
gesteigert.

Zu den bedeutendsten mittelalterlichen Werken gehort der stattliche Bau
des Ratskellers am Holzmarkt vom Jahre 14G1. Von ahnlicher Behandlung das

groBartige Eckhaus am Fischmarkt Nr. 1, in vier Geschossen mit herrlichen Friesen

geschmuckt; die Schwellen mit dem M.iandermutiv, das wir schon in Braunschweig

fanden; die Balkenkopfe stark uiiterschnitten und gekehlt, zugleich mit MaB-
werken dekoriert; die Ecke bis oben liinauf durch zahlreiche Figuren kraftvoU

geschmiickt. ilberhaupt lierrscht hier an den mittelalterlichen Bauten das figiir-

liche Element in reicher AusbiMung.
Den Ubergang zur Renaissance bezeichnet ein Haus vom Jahre 1532 am

Ildlzmarkt Nr. 4; die Schwellen doppelt gekehlt, die Balkenkopfe krilftig nut

liundstab und Ilohlkehle gegliedert. Ebendort Nr. 5 dasselbe Motiv, aber alles

zierlicher, feiner, schon mehr im Sinne des neuen Stiles durchgebddet, mit flachen

Rosetten u. del.; an den FensterbrustunKen das Facherornament. Es ist eins der
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seltenen Giebelhaiiser, datiert 1552. Ahnliche Hauser Breiteweg Nr. 39 vom .lalire

1558 and ebenda Nr. 38 von 155!i. Da^^ Motiv der Blendarkaden vinter den Fenstern

tritt sodann an deni staltlichen liaus Ecke iler Si-hniicdestra(3e and des IIolz-

marktes vom Jahre 1576') auf; I'eine Zahnschnillfriese begleiten die Gesimse.

Ein auf einer Holzsrmle rnhcnder Erker, das Dacli durclibrecliend und bi zu

Ahli- :.<.". i;athaus zu Halberstadt

(.\ufnaliim> di>r Kgl. Mel'ibildaiistalt, Berlin)

dessen Firsthohe emporgefiihrt, belebt malerisch die Fassade. Dasselbe Motiv

findet seine glanzvollste Ausbildung an dem Pracbtbau des Schuhbofes, jetzt die

drei Hauser am Breiten Weg, Ecke der SchuhstaBe bildend, vom Jahre 1579. Die

vieifach gekerbten, gerieflen und gemusterten Schwellbalken, die mit Figiirchen

und Ornaraenten geschmiickten Balkenkopfe samt ibren konsolenartigen Stiitzen,

die mit geschnitzten Wappen ausgefiillten Blendarkaden (ini oberen GeschoB ein-

1) Uhde, Fig. 263.
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t'acher behandelt), endlich die feine l irnamenlik, welche die Pilaster, die Fenster-

rahmen, die Eckpfosten, kurz alle P'iachen belebt, geben diesem Bau einen un-

iibertroffenen Ausdruck von Eleganz (Bd. I, Abb. 137 1.') Nur die gewohnlichen
Ziegelllilchen, urspriinglich zum Tail allerdings durcb drei vorgebaute Erker etwas

unterbrocben, sicher friiher gemustert, wirken slorend.

Ein abnlicbes, wenn audi niclit ganz so reiches Beispiel Inetet ein Haus
in der GiiddenstraBe von 1586 niit einem hiibschen Erker. Ferner eins der

schuneren und reicheren das stidlich nebeii dem Dom gelegene Haus, dessen

Blendarkaden tells niit Wappen, tells mit schon_stllisierten Ranken geschmiickt

sind. Mit einfacherer Bebandlung der Arkaden, aber treffllch gegllederten Scbwellen

ein Haus von 1584 in der SchmiedeslraBe Nr. 17, durch die folgerichtige, zwar
elnfacbe aber feiae Bebandlung bis hocb in den aufgesetzten Dacbgiebel anziehend.

Es tragt die Inscbrift; ..Mannicber sorget vor micb; ware besser er sorget vor

slcb." Ein kleineres von derselben Art HarsleberstraCe Nr. 9, vom Jahre 1604,

ebenfalls mit blibsehem Dacberker und der Inscbrift : .,Wie es Gott fiigt, also

mir geniigt." Etwas friiber (158!t) das groBe Haus in derselben StraBe Nr. 6,

kraftiger dekoriert, mil mancherlei geomelriscben Mustern und einem Erker auf

hiibscb behandelter Holzstiitze. Almlich ebenda Xr. 10 vom Jabre 1618.

Neben dem bier so sehr beliebten Motiv der Blendarkaden kommen auch
immer noch Beispiele des Facberornaments an den Fensterbriistungen vor. So
Hoheweg Nr. 16 in besonders zierlicber Ausbildung, alles mit linearen Ornamenten
durcbsetzt, die Fiicber z. B. gefiedert. Ahnlicb in derselljen StraBe Nr. 13 an den

Schwellen mit dem in Braunscbweig beliebten Ornament der Flecbtbander. Ein

sehr hiibsches Beispiel GuddenstraBe Nr. 13 mit feinen Fachern und reich ge-

gliederten Schwellen. Ebenso HarsleberstraBe Nr. 15, wo wieder geometrische

Linienspiele zu reicher Verwendung gekonmien sind.

Der Steinhau ist nur an einigen Offentlichen Monunienten, und an keinem

in ganz bervorragender Weise zur Entwieklung gekomnien. Das friibeste Denkmal
der Renaissance scheint der hiibsche Erker an der Siidseite des Rathauses zu

sein, bezeichnet 1545 (Abb. 285). Er ist dem noch strenggotischen Bau in einem

malerischen Mischstil vorgesetzt, wie er denn auf einem reich durohschneidenden

mittelalterlicben Rippengewiilbe rubt, aber mit Kandelabersaulchen der Friib-

renaissance und hiibsch gearbeiteten Wappen geziert ist. Audi das breite, drei-

teilige Fenster, das neben ihm die Wand im HauptgeschoB durchbricht, hat

die Rahmenpilaster der Friibzeit mit den eingelassenen Medaillonschildern als Um-
rahmung. An der Riickseite des Banes (gegen Osten) siebt man einen Erker in

ahnlichem Mischstil der friihen Renaissance. Dagegen wurde an der Haujjtfront

gegen Siiden (Abb. 285 1 in der Spiitzeit eine doppelte Freitreppe mit oft'ener

Bogenballe auf Pfeilern vorgebaut, die im ersten GeschoB als selbstandiger Erker

Oder Laube sich fortsetzt und mit einem reich behandelten Giebel schlieBt.") Die

reiche ornamentale Belebung alter Flachen an Briistungen, Pfeilern, Stylobaten,

Bogenzwickeln und Fensterrahmen macht von fern den Eindruck der Friibrenais-

sance, aber bei niUierer Betrachlung erkenni man den iippigen Schwulst der

Formen und die stumpfe Bebandlung der Zeit, die duich das Datum 1663 be-

zeichnet wird. Trotz der geringen Ausfiihrung ist aber das Ganze von bohem
malerischen Reiz. Dazu gehiirt wahrscheinlich im Innern der groBe Vorsaal,

dessen schlichte Holzdecke auf geschnitzten Siiulen von spielender spiitbarocker

Form rubt. Zwei bubsche messingene Kronleuchter scbmiicken den Raum.
Ein origineller, bei alter Einfachheit malerisch wirkender Bau der Friih-

renaissance ist der Petersiiof, nordlich von der Liebfrauenkirche gelegen.

I) Uhde, Pig. 262. Fritsch.
'-) Abb. boi Fritsch, a. a. 0.
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Ungefiihr in der Mitte des langen Fliigels ein viereckig vorspringendes Treppen-

haus mit einem Portal von 1552, erbaut von Sigismund, Erzbiscliof von Magde-

burg, Adminislralor von llalberstadt, Markgraf von Brandenburg usw., wie die

Inschrifl meldet. Die Beliandlung der Fornien scliwankl nocli zwi^ichen Gotik

and Friihrenaissance. Ahnlich der links daneben von unlen herausgebauto Krker.

Auch die Wendeltreppe ist mit gotischen Kelilen und Stiiben gegliederl. Aus

derselben Zeit im Innern des Erdgeschosses, das durch statlliche GewiJlbe aus-

gezeichnet ist, im Zimmer zur Linken ein Steinportal derselben Frtihzeit von

reicherer ornamentaler Ausbildung. Auch die beiden prachtvollen Tiirschlosser

sind beachtenswerl.

Dagegen gehort der entwickelten Renaissance das jetzige Steueramt,

gegeniiber dem Rathaus, inschriftlich von Herzog Julius zu Braunschweig,

postulierlem Bischof von Halberstadt, 1596 als Absteige(iuartier fiir vornehme

Frenide erbaut. Derb und schlicht, uiit zwei hohen Stockwerken iiijer dem
ErdgeschoB, auf beiden Seiten mit kriiftig vorspringenden hohen Gielielbauten

eingefaBt, dazwischen auf dem Da.che des Mittelbaus zwei Erker, samtliche

Giebel mit derben Quaderpilastern und geschweiften Aufsatzen eingefaBt, dazu

endlich ein ahnlich behandeltes Portal mit Freitreppe, von zwei Statuen in

Nischen flankiert, so wirkt der ganze hohe und stattliche Ban als ein Ausdruck

niannlicher Tiichtigkeit.

Endlich ist die langgestreckte einstockige Dompropstei ider ..Zwicken") am
Domplatz, 1592— IGll erbaut, hier zu erwahnen. Im Erdgeschofi eine krat'tvoll

behandelte Bogenhalle auf Pfeilern, an den Bogenzwickeln prachtige, zum Teil

iiberladene Wappen, das obere GeschoP) in einfach, ai)er zierlich behandeltem

Ilolzbau.' I

Im Dom und Kreuzgang, auch in den zahlreichen Kirchen sind Epitaphien

und andere Ausstattungsgegenstilnde (Gesltihl in St. Moritz, Kanzel in St. Martin

und St. Katharinen) wie in alien alteren Stadten vorhanden.

Von den alien prachtigen Pflegstatten des Holzbaus, Go star, Ouedlin-
burg, Helmstedt, Konigslut ter, Osterwieck und anderen woUen wir im

einzelnen nicht sprechen, well der Kern ilirer Leistung auf dem Gebiele des Fach-

werkbaus im Mittelalter liegt. Was sie in der Renaissancezeit entstehen lassen,

fugt sich mehr als letztes Glied der mittelalterlichen Entwicklung an oder ist

in den wichtigen Renaissancestidten Halberstadt, Hildesheim, Braunschweig in

starkerer Auspriigung vertreten.

Wenn wir vom Ilarze den Weg ins Ilannoversclie") nehmen, so liegt als

wichtigste Stadt Hildesheim auf dem Wege, wie Halberstadt durch dopiiflte

Bedeutung als uralter Bischofssitz und als Mittelpunkt eines regsamen, energisch

emporstrebenden burgerlichen Gemeinwesens ausgezeichnet. Ja noch weit nach-

driicklicher als dort hat sich hier schon im friihen Mittelalter die kirchliche Macht

in groBartigen Denkmalern ausgesprochon. Der Dom, die Kirchen von St. Michael

und Godehard. zu denen noch die kleinere auf dem Zierenberge vor der Stadt ge-

legene Moritzkirche sich gesellt, gehoren zu den ansehnlichsten Bauten des

romanischen Slils. Aber im Schatten der bischoflichen Gewalt bliihte ein kraft-

volles Blirgertum empor, bald in Kampfen mit den geistlichen Oberherren seinen

Freiheitsdrang betatigend, durch Handel und Gewerbe immer unabhiingiger. als

Mitglied der Hansa geachtet und gefiirchtet, endlich beim Eintrilt in die neue

Zeit durch rasches Hinneigen zur Reformation sich auch zu kirchlicher Freiheit

erhebend.

1) Uhde a. a. 0. Fig. 273, Fritscli a. a. 0.

-) Fiir Hannover verweisen -wir beziiglicli ties Einzelnen a>if die bis jetzt erschienenen

Baude der Bau- und Kunstdenkmaler der Provinz Hannover.

Liibke-Haupt, Renaissance in Deutsclilaml II 3. Aufl. 29
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Von cliesem Biirgerlum zeugen in erster Linie die Denkmaler, welche unsre

Betrachtung aufzusuchen hat.') Es ist vor allem der altsachsische Holzl)au, der

audi hier fast ausschlieBlich den Privatl)au beherrscht.

I

iL-L*

n
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iiber die Fenster eines Halbgeschosses, in der Mille ein weites Bogenportal, das in

seiner Einfassung niit geschnitzten Kandelabersiiidclien, Putten und Gehiingen den

friilien Eintritt der Renaissance erkennen liiBt. Dariiber erheben sich, mit wait

vorgestreckten Balkenkopfen herausgebaut, vier obere Stockwerke, von denen zwei

dem Giebel angebiiren. So ergeben fiinf Reihen machtiger Konsolen mil ihrem

reichen Scbnitzwork, veri)unden mil den ebenso verscbwenderiscb gescbmiickten

Schwellbalken, eine unvergleicblicb malerische Wirkung. Die Behandiung der

Fornien weicht aber von dem in Braunschweig und Halberstadt Ublichen erheblich

ab und begriindet die spiiter an alien Hildesheimer Bauten wiederkelirende Auf-

fassung. Diese besteht darin, daB die feine, durch Auskehlen, Einkerben und
Unterschneiden gewonnene plastische Gliederung forttallt, und an ihrer Statt die

Schwellbauten in rechteckigem Durchschnitt einen ununterbrochenen Friesstreifen

darstellen, der mit llachgeschnitzten ( )rnamenten ausgefullt wird. Ferner wird an

der Unterseite der Holzer zwisclien den Balkenkopfen zur Ausfiillung ein schriig-

gestelltes Brett angebracht, auf dem ornamentale Muster aufgemalt werden. Einer-

seits erkennt man in dieser Vereinfachung der Grundformen die Einwirkung des

Steinstils, andrerseits in dem Zuriickdrangen plastischer Gliederung das Streben

nach gemaltem Zierat. Auch die Fensterbriistungen werden durch aufgemalte

Fachermuster belebt. (Das Haus ist in neuerer Zeit treflflicli restauriert werden.)

Unerschopflich reich ist der plastische Schmuck an diesem grofiartigen

Giebel. An den Konsolen herrschen mittelalterliche Elemente vor, in derber

humoristischer Auffassung; in den Friesen dagegen sind die Friese der Friih-

renaissance in musizierenden und spielenden Kindern, in Blurnen- und Frucht-

schniiren, in Kandelabersiiulchen u. dgl. iiberwiegend. An der Seitenfassade sind

wiederum die mittelalterlichen Formen, die gotischen Blattranken u. dgl. noch in

Kraft. Die Behandiung des Einzelnen ist von verschiedenem Werte, die Friese

der Hauptfront von groBer Tijchtigkeit.

AuBer diesem monumentalen Prachtstiick gibt es wenige Holzbauten bier,

welche den Charakter der Friilizeit trugen und damit noch Elemente der Spat-

gotik verbinden. Ein llaus der SchelenstraBe vom Jahr 1540 zeigt eine groBe

Einfahrt, geschmiickt mit Renaissancesiiulchen und phantastisch verschlungenen

Drachen; letztere noch voUig im Charakter des Mittelalters. Auch die Fenster

haben gotische Details, die Konsolen kriiftige Kiipfe, die Schwellen gemalte Orna-

mente. L'berwiegend mittelalterlich mit sparlichen Elementen der Renaissance ist

auch das Haus zum Goldenen Engel in der KreuzstraBe, vom Jahre 1B48, aus-

gezeichnet durch doppelle Erker, zwischen welchen der mittlere Giebel dominierend

emporsteigt. Dieser Mischstil erhiilt sich hier ungewohnlich lange, so an einem

Hause von 15.")7 in der AlmstraBe Nr. 32, wo die Schwellbalken den gotischen

Vorhangbogen zeigen und an den Briistungen ein feines Facherornament auftritt.

Dasselbe wiederholt sich, wahrscheinlich von gleicher Hand ausgefiihrt, Schelen-

straBe Nr. 286. Ebenso daselbst Nr. 280 vom Jahre 15(30, wo jedoch im oberen

Stock der bekannte, um einen Stab gewundene gotische Laubfries vorkommt.

iiberwiegend mittelalterlich ist sogar noch ein Haus im Kurzen Hagen vom Jahre

15G4. Hier tindet sich auch an den Konsolen ein oft vorkonmiendes, sehr ein-

faches Ornament, aus niehrfach wiederholten eingekerbten Dreiecken bestehend.

Dasselbe auch an einem groBen Hause der JakobistraBe. Uberwiegend gotisch

ist selbst noch ein kleines Haus der Eckemiikerstrafie vom Jahre 156G. Dagegen
kommt in der SchelenstraBe Nr. 312 die vollig ausgebildete Renaissance mit dem
Datum 1563 in Aen kraftigen Schnecken der Konsolen, den Pilastersystemen der

Wiinde, den tigiirlichen Reliefs des Erkers zur Herrschaft.

Mit den achtziger .lahren, vielleicht auch schon etwas friiher, tritt nun
im Holzbau der ausgebildete Stil der Renaissance auf, der dann bis tief ins
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17. Jahrhiradert hinein die biirgerliclie Baukunst beherrscht. Die Fassaden dieser

Art sind nocli jetzt so zalilreich vurhanden, daB sie im wesentliclien den archi-

tektonischeii Eindruck der Stadt bestimmen.') Was zuniicbst ihre Anlage be-

trifft, so kommt dafiir die aufierst hiiufig-e Verwendung des Erkers wesentlich

in Betracht. Fast jedes Haus hat wenigstens einen derartigen Ausbau. der oft

schon vom ErdgeschoB,

bisweilen init dem eisten

Stock beginnt, die ganze

IliJbe der Fassade ein-

nimrat und mit selb-

slilndigem Giebel ab-

schliefit. Am schonsten

ist aber die Gruppierung

da, wo zwei Erker in

symnietrischer Anlage
die Fassade einfassen.

Durch ihre Giebelab-

schliisse, zwischen wel-

clien dann der Haupt-

giebel hoher empor-

steigt, wird eine rhyth-

niische Bewegung und
eine pyramidale Gip fe-

lling erreicht, welche

diesen Fassaden (Abb.

287) bohe architekto-

nischeWirkungverleiht.

In der Gliederung

und Ausschniiickung

lierrscht vijllig das Ge-

setz der Renaissance

und zwar die Nachbil-

(lung des Steinbaus.

Die ganze Fassade wird

in Holz durchgehiidet,

so daB alle Teile der

Konstruktion als Teile

oines antikisierenden

Bausystems erscheinen.

Die vortretenden Bal-

kenkOpfe werden von

kraftigen Konsolen getragen. Die Schwellbalken bilden einen durchlaufenden Fries,

der mit Ornamenten bedeckt ist. Eine nachdruckliche vertikale Teilung wird

durch flachgeschnitzte, in die Stiinder eingetiefte Saulen, Pilaster oder Hermen
bewirkt. Ihre Fortsetzung und Verbindung erhalten diese einzeluen Systeme durch

die pilasterartige Einteilung der breiten Fensterbrustungen. An diesen entfaltet

sich in figurlichen Reliefs der unerschopfliche Reichtum dieser Schule. Antike

Mythologie und Geschichte, Altes und Neues Testament, AUegorie und Parabel

schutten hier einen reichen Inhalt aus. Verbindet man daiuit die zahheichen,

nieist belelirenden Inschriften, so erhalt man einen Blick in die Anschauungen
jener Zeit, der wohl einmal vom Standpunkt der Kulturgeschichte ausfiihrlichere

1) Ziihlreiclie Auf'ii. Iiei Ortweiu :i, a. (). T;il'. 12—23.

Abli.'JfST Wcdekiiulsches Haus zu HiUIcsheim
(Au[iialimc dor Nouen Photogr. Gesellscliaft. Steglitz)
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Darstellung verdiente. L'lii die zierliche Aninut des Ganzen zu voUenden, sind alle

Hauptlinien duich die feinen Glieder antiker Kuiist, duri'li Zalmschnitte, Konsolen,

Perlschnur und Eierstab belebt. Eiiie vornehme Schnnheit ist uber die Ijesten

dieser Werke ausgegossen, die den Mangel einer ganz strengen konstruktiven Ent-

wicklung der Ornamentik ubersehen laBt und selbst mil dem haufig hervortretenden

Ungescbick im l'ii;iirlioben aussiihnt. AUerdings liegt <las Scbwergewielit dieser

unernielUicii reiclien Scbnitzkunsl, die in der ganzen BeviUkerung eine allgemein

verbreitete Lust an beiterem Schmuck des Lebens voraussetzen ViM, durcbaus

nach der Seite einer mehr malerischen Richtung, zu der die nordische Baukunst

ja iiberhaupt ira Gegensatz zu der siidlichen vorwiegend neigt.

Ich beginne mit dem Musterbeispiel dieses Stiles, dem Wedekindschen Hause

vom .lahre 159S am Markt, das neuerdings durcb sorgt'iiltige I'estauration seinen

urspriinglicben Glanz wiedergewonnen bat. Der groBartige Aufbau mit zwei

Erkern, deren Giebel mit dem Mittelgiebel einen imposanten AbschluB bilden, die

reiche Verzierung, welcbe sich fiber alle Telle ausbreitet, ist aus unserer Abb. 287

geniigend zu entnehmen. Einfacber und scblichter ist ein Haus von 1585 in der

AlmstraBe 28. Ebendort Nr. 20 ein kleiner Erker von loitS, ohne figiirlicben Scbmuck,

aber durcb ioniscbe Saulchen, Voluten und Barockrabmen lebendig gegliedert;

Nr. 25 ein ahnlicber Erker, nur flacher behandelt. In ahnlicber Weise zeigt ein

Haus im Langen Hagen vom Jahre 1591 bei ganz scblichter Ausfuhrung einen

durch kannelierte Pilaster und Rankenfriese geschmiickten Erker. Eins der

reichsten und priichtigsten Hiiuser mit der Jabreszabl 1608 siebt man im Hoben-

weg Xr. 391, mit zwei symmelrisch angebracbten Erkern in beiden Hauptgeschossen.

Die Konsolen energisch in antiker Form; die Ecken mit Saulen eingefaBt, alle

Flacben mit Ornament und Figiirlichem, den Elementen, Jahreszeiten, Planeten,

Tugenden usw. bedeckt. Ebenda 394 ein kleineres Haus mit einem durcb korin-

thische Saulen und Schweifwerk dekorierten Erker. Dasselbe Moliv, obne Erker,

an dem Hause 393. Eine ganz groBe prachtvoU ausgefiibrte Fassade in der-

selben StraBe Ecke der Stoljengasse mit kraftigen Konsolen, Saulen und barocken

Atlanten, an den Briistungen die Taten des Herkules, die Bescbaftigungen der

Monate usw. von einer geringeren Hand gescbnitzt. Ebendort, Ecke der Markt-

straBe, ein ahnliches Haus, vielleicbt von demselben Meister.

Ein Haus in der MarktstraBe Nr. 318 mit zwei Erkern, datiert Kill, ist

ebenfalls bis in die Giebel binauf mit Ornamenten und Figuren bedeckt, unter

denen man Chiron, Apollo, .\skulap usw. erkennt. Zwei reiche Erker hat auch

ebendort Nr. 59 vom Jahre 1601, docli fehlt bier der figiirliche Schmuck. Da-

gegen bietet Xr. 60 einen mit Reliefs reich dekorierten kleinen Erker. Ein

ebenfalls reicher Erker ist an einem Hause der EckenmiikerstraBe vom Jahre

1608. Ebenda am Ausgang der StraBe gegen die Andreaskirche ein iiberaus

reiches Haus mit Erker. Gleich daneben ein anderes von 1615, zu den zierlichsten

dieser Art gehorend, auBerdem reizvoll und geschickt um die stumpfe StraBen-

ecke gebaut, mit zwei in den Obergeschossen vortretenden Erkern. Auch in der

AltpetristraBe siebt man ein ahnliches unregelniiiBig angelegtes Haus mit derb

geschniltenen Reliefs aus dem Alten Testament, mit barocken Friesen und Laub-

gewinden. Ein sebr stattliches Beispiel ist in der EckeiniikerstraBe das Rolands-

hospital vom Jahre 1611, mit einem die Halfte der Fassade einnehmenden Erker

und Reliefs aus dem Alten Testament und den Bescbaftigungen der Jahreszeiten.

Ungemein groBartig ein Eckhaus an der OsterstraBe vom Jahre 1604 mit Einzel-

figuren von Herrschern und Tugenden und mit riesig hoben Giebeln am Erker

und der Fassade. Eine der besten Arbeit en endlich ist ein Haus vom Jahre 1623

an der Andreaskirche, im ErdgeschoB mit einem auf steinernen Pfeilern ruhenden

Durchgang, das Figurliche und Ornamentale sebr gut behandelt.
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Der Steinbau ist hier nur in vereinzelten Fallen zur Anwendung ge-

kommen, hat aber wenigstens ein Prachtstiick ersten Ranges hervorgebracht : das

sogenannte Kaiserhaus im Langen Hagen vom Jalire 1587, erbaut vom
Dr. jur. Borkolt, der in Bologna studiert hatte und erst aus Italian die Vorliebe fiir

den Steinbau mitbrachte. Unsere Abb. 288 gibt von dem Reichtum der langen Front

Abb. 2y8 Vom Kaiserbaus zu Hildesheiiii

an der StraBe eine Andeutung.') Sclion am Sockel beginnt die Ornamentik, mit

Kaisermedaillons und Metallornamenten alle Flachen zu iiberspinnen ; die hochste

Steigerung erreicht sie im HauptgeschoB, dessen Fenster mit vortretenden ionischen

Saulen und i)rachtigen Friesen eingefafit sind, wiihrend Statuen romischer Kaiser

die Zwischenraume ausfiillen. Noch iippiger wird der Erker durch kraftvolle

figiirlich belebte Konsolen, Hermen, Reliefs und Figurenfriese charakterisiert. Der
obere Stock hat sich dafiir mit absoluter Diirftigkeit begniigen miissen; die Mittel

haben olfenbar zu weiterer Durchfiihrung nicht ausgereicht. Dagegen ist die

lange Hofseite, welche auch den Eingang enthiilt, in ilhnlicbem Reichtum, wenn
auch in minder energischen Formen, mit Metallornamenten bedeckt und durch

ein kleineres System ionischer Pilaster samt phantaslisch barocken Hermen ge-

gliedert. Die Figuren zeugen von groBer Anstrengung, aber unbedetitender Hand.
Ein vereinzeltes Werk derselben Spatzeit ist der stattliche und reich aus-

gefiihrte Erker, welcher 1591 der Fassade des sogenannten Temiderhauses am
Markt, einem strengen fruhgotischen Bau, angefugt wurde. Leider inzvfischen

verstiimmelt. Er zeigt ahnliche Pracbt der Dekoration, die im Figiirlichen indes

nur mittelmaBigen Wert behauptet.

Dagegen gehort der friihen Renaissancezeit der Brunnen auf dem Markt,

dessen ackteckiges Becken von Kandelabersaulchen eingefafit und an den Flachen

1) Vgl. die Aufii. bei Ortwcin a. a. 0. Taf. 2-i u. 25.
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Abb. '2^'.l LcUult nil i'uiil zu llilili'^liciiii

(Audiahme der Kgl. MeUbildanstalt, Berlin)

mit je zwei antikisierenden Brustbiklern gesclimiickt ist. In der Mitte eine ele-

gante Siiule, von einer Rittertigur bekront. Man liest die Jahreszahl 15-iO.^)

Ein wahres Meisterstiick der besten friihen Renaissance ist endlich der

steinerne Lettner (Abb. 289), der den (Jiior ini Dom vom Scliiffe trennt, mit

der Jabreszahl von 1546 auf beiden Seiten bezeichnet, eine Stil'tung des Dom-
herrn Arnold Freitag; ein Werk nicht bloB hochster dekorativer Pracht, sondern

auch edelster kunslleriscber Anlage und Ausfiihrung. In westtiilischem weiBen

1) Ebenda Taf. 32—39.
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Kalkstein mit grOBter Delikatesse gearbeitet, schlieBt er den Chor in ganzer Breite

ab, nur von zwei Turoffnungen durchbrochen, die ein priicbtig stilisiertes Gitter

von Schmiedeisen ausfiillt. Dazwiscljen baut sich vieleckig eine Kanzel vor,

neuerdings als Altar beniitzt. Ornamentieite Pilaster und Friese gliedern den
Aufbau und rahmen kleinere Felder, mil Heliefbildern aus der Passion und aus

dem Leben der Madonna
gescbmiickt, ein. tjber

dem Hauptgesimse, das

ilurch einen berrlicben Ran-

kenfries vorbereitet wird,

erhebt sich ein attiken-

artiger Aufsatz, von funf

nach der Mitte aufsteigen-

den, in der Hohe abge-

stuften Halbkreist'eldern

abgeschlossen. Auf dem
mittleren und bochsten ein

groBartiges Kruzifix mit

edel in Holz gescbnitzlem

Ghristus: auf den beiden

benacbbarten Bogengie-

beln Maria und Johannes.

Die Konsolen, auf welchen
die Figuren ruhen, werden

von Kandelabersaulcben

unterstiitzt. Der edie Stil

der die innere wie iiuBere

Seite des einzig schonen

Werkes bedeckenden Bild-

hauereien erinnerl etwa

an Holbeinsche Art, und

auch die im Charakter

zierlicher Friihrenaissance

durchgefuhrleArcbitektur,

die ini Aufbau und den

Einzelheiten noch manche
Hiittelalterliclie iteniinis-

zenz zeigt, steht in An-

mut und freiem Schwung
den Schiipfungen dieses

Meisters nahe. (^)ffenbar haben zu dem Aufbau gewisse Hadierungen der Ge-

bruder llopfer die Anregung gegeben. Man darf nach alledem nur an einen

deutschen Kiinstler denken, der hier in Stein ein Werk geschaffen bat, das hinter

dem Meisterwerk deutschen Erzgusses, dem Sebaldusgrabe Peter Vischers, kaum
zuriicksteht.

Dieser Meister ist ohne Zweifel der Bildliauer der wundervoUen beiden

Bischofsdenkmiiler im Trierer Dom, des ahnJicben Denkmals des Dechanlen Mel-

linghaus in der Johanniskirclie zu Osnabriick, des Krkers am Schlosse in Burg-

steinfurt und zahlreicher kleinerer westfiilischer Werke : der jiingere Juhann Ikl-

dciisncilcr (der eigentliche Name ist noch nicbt gefunden) zu Mtinster.

Wir freuen uns, in Hiidesheim ein solches Werk noch zu besitzen, und

zwar an urspriinglicher Stelle, wo das zweile gleichartige, doch etwas iiltere Werk

Alili. 2l€ Krouzkirelu' zu Haiiiinvcr

(Aus; Roli, Malcrischc MiiuuineiitaUirL-luIrktur)
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desselben Kiinstlers, der wundervoUe Leitner im Dom zu Miinster, unbegreif-

licher Freilegerwut hat weiclien miissen.

Eine besondere Bedeutung nimmt nun auch die Sladt Hannover in An-

spruch. Im 15. Jahrliundert der Ilansa beigetreten, zeigt die Stadt seit jener

Zeit in ihren Monumenten deulliche Spuren wachsender Macht iind kiinstlerisrhen

Sinnes. Nicht bloB in kirchlichen Werken, sondern auch in stadtischen Profan-

bauten, wie der feinen Gotik dea Ralhauses, trilt dies schon im Ausgang des

Mittelalters in die Erscheinung.') Bezeichnend sind die sciiiinen kupfergedeckten

Kirchtiirme. Der der Kreuzlvirclie ist von tliissigstem UniriB, 1G30 neu auf-

gesetzt, mit einer Durchsicht, wenig geschweift, die schlanke Hauplspitze mit

kleinen Spitzerkern besetzt (Abb. 290). Die Johanneskirche, 1670 erst vollendet,

hat einen iihnlichen Turm und ist eine rechteckige Saalkirche mit holzernem
TonnengewoUje und Emporen, von denen eine jetzt entt'ernt ist. Die auliere

Architektur, am Ghor erhalten, stark hollandisch mit Streliepfeilern und zwei

rechteckigen Fenstergeschossen. Dazwischen dicke Girlanden. Ein biirgerlich

wackerer Bau. Aber auch der Wohnhausbau bleibt nicht zuriick, erliebt sich viel-

mehr besonders in der Epoche der Renaissance zu edler Bltite. Drei verschiedene

Systeme begegnen sich hier: der norddeutsche Backsteinbau, der weniger an den
Kirchen, als in den alteren Teilen des Rathauses (1455 vollendet') und an Wohn-
hausbauten eine glanzende Anwendung erfahren hat; der norddeutsche Fachwerk-
bau, der u. a. in dem 1844 abgebrochenen Apotliekenfliigel des Rathauses vom
Jahre 1566 sich glunzend ausspracli; und endlich der durch die Renaissance ein-

gebiirgerte (Juaderbau, der durch die Sandsteinbriiche des benachbarten Deister-

gebirges gefordert wurde.

Wir beginnen mit den Steinbauten, die eine besondere Feinheit in der Aus-
bildung des Renaissancestiles bekunden. Das Gharakteristisclie ist hier, daB fast

ohne Ausnahme die Hiiuser ihre Giebelseite nach der StraBe kehren und diese

nach Hohe und Breite ungemein imposant entwickeln. Die Portale sind im Rund-
bogen geschlossen und einfach, doch kriiftig ausgebildet. Zahlreiche feine Ge-

simse teilen die Stockwerke und verbinden die Fensterbriistungen. Ebenso sind die

hohen Giebel gegliedert und an den Kanten meist durch Voluten und pyramidale

Aufsatze belebt. Dagegen fehlt diesen Fassaden die vertikale Teilung durch

Pilastersysteme. Ihren Hauptreiz haben sie in der eleganten Architektur der

Fenster, die fast stets eine Einfassung und Teilung durch feine Saulenstellungen

erhalten. Um den malerischen Eindruck zu verstiirken, wird in der llegel ein

stattlicher Erker, rechteckig, vom ErdgeschoB anfangend, vorgelegt, der durch

gesteigerten Reichtum in Gliederung und Ausschmiickung den Charakter eines

besonderen Praclitstiickes gewinnt.

Das Hauptwerk dieser Architektur ist das Leibniz haus in der Schmiede-

straBe, das dem groBen Philosophen als Wohnung gedient hat. Es tragt das

Datum 1652-); der Konig Ernst August, der es I'iir den Staat erwerben lieB. setzte

iiber sein Portal das schbne Wort: „Posteritati''. In dem machlvollen Aufljau, der

klaren Gliederung, dem reichen tigiirlichen Schmuck, am Erker aus Szenen des Alten

und Neuen Testaments bestehend, und der prachtigen, iiberall sich ausbreiten-

den barocken (trnamentik gestaltet sich die Fassade zu einer hervorragenden

Schopfung der Zeit (Abb. 291). Im Inneren zeigt das nuichtige Haus, vom Her-

ausgeber hergestellt, die riesige durch zwei Geschosse reichende I)iele mit Galerie,

1) Reichhaltiges Material in Aufnalimen und liistor. Darstellung in Mithoffs Arcbiv

fiir Niedersiichs. Kunstgesch. und in dess. Verf. Kunstdenkm. im Hannbverscheu. 1. Abt. Dazu
Ortwein, XXIV. Abt. von \V. Bubock.

-I Die .\ngabe 15.52 in Mithoffs Kunstdenkm. I, 88 bej'nht auf einem Druekfehler. Vgl.

die Aufu. bei Ortwein a. a. 0. Taf. 1

—

3.
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Al»)t. "ilil J^i'ilMii^.ii;ius zu Haiiiiuvrr

von kolossalen Eichensaulen

getragen. Gleich daneben

zur Rechten eiii Haus von

ahnlicher Anlage, ebenfalls

mit einem Erker geschmiickt,

die Fenster von Saulen ein-

gefaBt, der Giebel schlicht

geradelinig, das Ganze aber

in deiiFormen von jenerZart-

heit und Delikatesse, welche

ein spezifiscb hannoverscher

Zug ist. Am untern Tell

der Saulen z. B. ganz feine

lineare Ornamente, in den

einzelnen Stockwerken die

verschiedenen Saulenord-

nungen verwendet. In dem
Hause betindet sich noch

rechts der alte Laden aus der

spaten Renaissancezeit, ihm
gegeniiber das fliesengeta-

felte Kontor. Etwas jiinger,

in den Formen trockner, die

Saulen ausschlieBlich im
dorischen Stil, der stolze,

schrag gegeniiberliegende

Giebelbau des „Romischen

Kaisers", ebenfalls mit einem

Erker versehen. Die Fahne

auf dem Giebel triigt die

Jahreszabl 1G58. Die Lang-

seite Fachwerk. Genau die-

sem Bau entsprecbend, wahr-

scheinlicb von demselben

Meister ausgefiihrt, das Eck-

haus am Markt Xr. IG. In

der ScbmiedestraBe Nr. 5 ein

ahnliches, aber ohne Erker,

in den Friesen reicbe Metall-

ornamente.

Ein iippiger, scbon stark

barocker Giebel mit Masken
und andern Ornamenten

LeinstraCe Nr. 3 (der untere

Teil der Fassade nuchtern

modernisiert). EbendaNr. 32

ein stattliches etwas trocken

liehandeltes Haus mit einem

eleganten Erker vom Jahre

1583. Am Markte gleich bei

dem Kircheneingang stand

friiher eine imposante Fas-
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sade von 1663, dem Leibniz-

haus an Reichlum nalie-

stehend, doch oliue Krker

und Giebel, die jetzt in der

LavesstraBe neu autgebaut

ist (Abb. 292).

Ausnahmsweise hat

dies Haus sehr stattliche

Verhaltnisse und holie Stock-

werke, die durch ibre Pfei-

lerstellungen ein noch vor-

nehnieres Geprage gewinnen.

Vergleicht man sie mit den

sonst durchweg ijblicheii

niedrigen Gescliossen, so er-

kennt man auch darin leicht

die Einwirkung fremdliin-

discher Sitte.

Eins der friiher schiin-

sten Werke vom Jabre 16:21,

Lange Laube Xr. 2, das so-

genannte ..Haus der Vater",

ist 1852 abgebrochen, aber

durch Mitholf fiir Professor

Oesterley mit Beibehaltung

aller alien Telle in einer den

modernen Anforderungen

entsprechenden Gestalt wie-

der aulgebaut worden, leider

unter Aufgabe des einstigen

riesigen Giebels.')

Mehrmals verbindet

sich an den Fassaden, ahn-

lich wis indemljenachbarten

Braunschweig, der Steinbau

mit dem Holzbau, so daB

ErdgeschoJj und erster Slock

dem ersteren gehoren, die

oberen Telle in Fachwerk
ausgefuhrt sind. So in un-

gemein reizvollerVerbindung

an eineni Hause RoBmiihle

Nr. 8, wo besonders der Stein-

bau zu hoher Eleganz durch-

gebildet ist. Ahnlich Kiib-

lingerstraBe Nr. 9, wo auch

der Fachwerkbau zierlich

entwickelt ist, und die un-

teren Telle die hier so l)e-

liebte Saulenarchilektur der

1) Aufu. bei Ortwein a. a,

0. Taf. 11—18.
Abb. 292 Haus friiher an iler Marktkircho zu Hannover
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Fenster in edelster Behandlung zeigeii. In derselben Weise die einstige „Hof-

schule'' BurgstraBe Nr. 23 vom Jalire 1U20, durch priichtigen Erker ausgezeichnet,

jetzt abgebrochen.'j Ein kleines Haus dessell)eii Misclistils KnochenljauerstraBe

Nr. 61, das ErdgeschoB zum Teil modernisiert, das iibrige fein und elegant. In

derselben StraBe Nr. 7 zeigt ein Haus von 1594 einfache Steinarchitektur, aber

reich und kraftvoU entwickelten Holzbau.

Abb. 293 Giebcl an der OstorstralJo zu Hameln

Endlich gibt es einige reine Facliwerkbaulen im Renaissancestil. Scbmiede-

straBe Nr. 11 ein Haus von 1654, nicht eben bedeutend, aber die Balkenkopfe

elegant als antikisierende Konsolen gestaltet. Das beute stattlichste, Nr. 15 am
Markt, hat an den Fenslerbriistungen das Muschel- oder Filcherornament in be-

sonders schoner Ausbildung. Besonders reich ist das altera Haus BurgstraBe

Nr. 28, an den Schwellen mil kriiftig gerippten Rundstiiben, an den Fenster-

brustungen das Facherornament, dazu reicher Blumen- und Laubschmuck. Ein

ahnliches kleines in der RoselerstraBe. Ein inzwischen abgebrochenes Haus in

der KnochenhauerstraBe war in der Mitte durcli aufgesetzten Dacherker, an den

Seiten durcii zwei synimetrisch angebrachte Erker belebt.

1) Abb. bei Fritsch a. a. 0.
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In Gand ei'sheim sind niehrere Bauwerke. die an Ilannoversche Stein-

archilektur anklingen. Das uralte hochberuhmte DamenstiCt, (lessen Al)teiliirclie

zu den wichligsten Denkniiilern der ronianischen Epoche gehort, erlitt im Jalire

1597 unter der Abtissin Anna Hiika von Waldeck einen Brand, der die Residenz

zerstorte und den Neuljau des siidlicheii Tells der AlAei veranlaBle. Dieses in den

Jahren 15!i!) und 1600 ausgefiilirte W'erk, als dessen Meister lleurich ton Oevel.ale

genannt wird, zelgt eine kriiftige Sleinarchltektur mit einem stattliclien, durch

zwei Erker bereicherten Giebel. Die Behandlung ist kraftvoll in elneni scblicbten

Stil, der niir maSige Anwendung barocker Elemente zeigt. Besonders sind die

Schneckenaliscblusse am Giebel und den beiden Erkern frei von den jjunten Wlli-

kiirlichkeiten dieser Spiitzeit. Doch kommt in den Brustungen, an den Fenster-

wiinden und Gesimsen der Erker das Kartuschenwerk und das lineare Fliichen-

ornament der Epoche zu wirksamer Verwendung. Der kleinere Erker ist mit

kannelierten und gegiirteten, am unteren Teil des Schaftes reich geschmiickten

ionisclien Pilastern gegliedert. Verwandten Charakter zeigt das 1581 neu erbaute

Rathaus, welches 1588

noch eine Erweiterung er-

hielt. Es ist ein stattlicher

malerischer Bau mit ttich-

tig behandelten Portalen

in dem kriiftigen Stil der

Zeit, durch reiches Kar-

tuschenwerk belebt. Der
Hauptsaal wird nach drei

Seiten durch Erker erleuch-

tet, die auf kraftvoll lie-

handelten Konsolen vorge-

kragt und durch schlanke

korinthische Saulen ge-

teilt sind.')

In den mittleren We-
sergegenden, deren reicht-

SchloBbauten wir schon

kennen lernten, gehort zu-

nachst Ham e In zu den

wichtigeren Orten der nord-

deutschen Renaissance.-

1

Der biirgerllclie Privatbau

hat hier aus der entwickel-

ten Renaissance eine Reihe

groBartiger Monumente
hinterlassen, die von dem
Reichtum und der Kunst-

liebe desdamaligenBiirger-

tumes glanzendes Zeugnis

geben. Es sind fast durch-

^) Aufnahnien bei Ort-

wein XXX. Abt. von Bohnsack.
2) Vgl. Mithoff, Kiin.st-

denkm. I, 58 if. und die Aufn.
der Architpktursclmle zu Ilun-

iiover. DazuOrtwein, XII. Abt.
von Dielier uud tfrisebach.

.\bb. JSM Kattcnfangorhaus zu Hamebi
(.\urnaluue der Xcueii Photogr. Gesellscliaft, Steglitz)
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weg Steinbauten, nicht von der Feinheit der Hannoverschen, sondern in dem
kraftvoll malerischen Charakter der Hamelschenburg. Meistens Giebelfassaden,

in den energischen Fornien der entwickelten Zeit gestaltet und mit einem oder

audi zwei Erkern ausgestattet. So die beiden Hiluser der OsterstraBe Nr. 9 mit

einem, Nr. 12 mit zwei Erkern. Von dem ersteren, welches die .lahreszahl 1589

tragi, geben wir nach Urtwein unter Abb. 293 den Giebel, der trotz seiner phan-

.\ljl). _;'.'i lIurh/.L'ii^haus zu Haiiieln

(.\ufiialime dev Neueii Photogr. Gesellscliaft, Steglitz)

tastisch geschweiften Bekronungen durch die klare Einteilung und lebensvolle

plastische Gliederung einen vornehmen Eindruck macbt. Das friiheste dieser

Steinbauser ist aber die inscbriftbcb 1569 voUendete Fassade des Ilauses Bilcker-

straBe Nr. 16, das der Patrizier Jobann Rieke erricbten HeB.M Hier ist die ganze

Bebandlung von stranger Einfachbeit, das Portal sogar noch spitzbogig, die Fenster

mit mittelalterlicber Umrahmung, der Giebel nur durch kraftige Gesimse und
einfache Lisenen gegliedert. Bezeichnend ist besonders, daB die Absatze des

Giebels durch schon geschwungene eingekerbte Vobiten liekront werden, die noch

nicbls von den spateren krausen Schnorkeln und barocken Scbweit'en, von Obe-

lisken u. dgl. kennen und der Fassade ein ungemein edies Gepriige verleiben.

Hier findet sich nun das friiheste Beispiel der auch in diesen Gegenden be-

lieljten ungemein stattlichen Erkerbauten, die vom ErdgeschoB in breiter recht-

winkUger Aniage bis zum oberen Stockwerk aufsteigen und mit einem reich-

gescbmiickten Gieliel abscblieBen. Sie verleiben den Zimmern in beiden Ge-

scbossen eine willkommene Erweiterunsj- und durch die Seitenfenster nach beiden

1) S. Ortwein a. a. O. 3. Heft Taf. 1 u. 2.
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Richtun£i;en einen freien Blick auf den Striilienverkelir. Einen liesondercn Scliinuck

empfiingt diese edle und strenge Fassade diircli zwei auf Kcmsolen nelien dem
Portal hervorspringende elegante Baldachin-Nischen mit dem Wappen des Be-

sitzers nach Art der Danziger Beischliige. Kins weitere Entwicklung dieses Fas-

sadentypus zeigt ein Haus in der OsterstraBe vom .lahre 1676.') Ilier ist das

Spitzbogenportal mit liustika-tjuaderwerk dekoriert, der Giebel aber bereits mit

reicheren versclmorkellen V^oluten abgeschlossen. Die Fassade erhilll auBerdem
als die einzige in der Stadt durch zwei symmetrisch angebrachte Erker ein be-

sonders stattliches Gepnige. Eine noch weitere, noch krausere und reichere Aus-

bildung desselben Typus bringt dann die oben besprochene Fassade von 1589.

Es ist wertvoll, an diesen drei Beispielen imierlialb derselben Stadt die Formen-

entwicklung durch zwanzig .lahre verfolgen zu konnen. Um KiOO dringt dann

jedenfalls aus Niederdeutschland eine neue Behandlung ein. welche durch mit

Kristallschnitten auf das reichste geschmiickte Quaderbander eine noch derbere

Ausdrucksweise erstrelit und auch an den Giebeln noch mehr eigenwilliges

Volutenwerk hiiuft. Das prachtvollste Werk dieser Gattung ist das sogenannte

Rattenfiingerhaus vom .lahre 1602.-) (Abb. 2!i4.) In seiner derben Ausstattung

von verzierten (Juaderbandern und energischer, durch alle Geschosse reichenden

Pilasterarchitektur, den kolossalen Giebel mit phantastischen Schweifen eingefaBt,

im ErdgeschoB und ersten Stock ein reicher Erker, erinnert dieser imposante Bau
durchaus an die spateren Teile der Huraelschenburg und mu6 wohl als Werk
des gleichen Meisters betrachtet werden. Von demselben Stil, nur in etwas ein-

facherer Behandlung, welche auf die reichen Pilasterstellungen verzichtet, auch der

gleichen Hand zuzuschreiben, ist das grandiose Hochzeitshaus^), das die Stadt

mit ungewohnlichem Auf-

wande 1610 -errichten liefi

(Abb. 2!_).j). An den beid^
Schmalseiten erheben sich

statllich-reiche Giebel, und

an' der langen StraBenfront

sind drei Dacherker in ahn-

lichen Fornien ausgebaut.

Das Haus war nicht bloB fiir

die Hochzeitsfeste der Biir-

ger, sondern auch fiir andere

offentliche Zwecke und Ver-

sammlungen bestinimt. Paid-

lich darf man vielleicht dem-
selben Meister das Haus Nr. 7

am Pferdemarkte zuschrei-

ben, das der Biirgermeister

der Stadt Tobias v. Dempter
1607 fiir sich erbauen lieB.^)

(Abb. 296.) Die unteren Teile

sind in ahnlichem Stil in

Sandsteinausgefiihrt, dieolje-

ren aber in reichgeschnitztem

1) S. Ortweiii a. a. 0. Heft 3,

Taf. 3.

2) Ebenda, Ileft 3, Taf. 5—8.
3) Ebenda, Heft 2, Taf. 1—4.
4) Ebenda, Heft 1, Taf. 1—6. -\bb. '296 Demiiterschcs Hans zu Hamcin
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Fachweikbau. AuBerdem kommen auch reine Holzbauten vor; so das schon ge-

schnitzte Haus Nr. 8 an der OsterstraBe, andere an der BackerstraBe, der GroB-

liofstraBe, ein besonders friihes und schones an der WendenstiaBe vona Jahre 15G0,

ein ahnlich reich und elegant ausgefiihrtes von 15G1 an der FischpfortenstraBe

;

eins der prachtvoUsten sodann, mit ungeniein reich und energisch Ijehandelter

figtirlicher Ausstattung der Knaggen ist das Stiftsherrenliaus vom .lahre 1588 in

der OsterstraBe. Alle diese Beispiele zeigen eine besonders edle plastische Be-

lebung der Schwellholzer und Kopfbander, sowie der Fensterbrustungen, die durch

ein muschel- oder facherforniiges Ornament (ahnlich, aber noch mannigfaltiger

als unsre Abb. 297) geschmiickt werden.') Wir haben wenige Stadte in Deulsch-

Abli. 297 Yum Hiittcschoii Ilnus zu Hijxter

land, in welchen Steinbau und Fachwerkbau in so reicher kiinstlerischer Entwick-

lung neben- und miteinander wetteifern. Endlich sei auch der charaktervollen

zahlreichen Wetterfahnen gedacht, von denen unsere Abb. 298 nach Ortwein

Proben gibt.

Welter siidwarts in den Stadlen dieses Gebietes herrscht der Holzbau vor.

So in besonders eleganter Weise in H oxter, fiber dessen Bauten ich niich bier

kurz fassen kann.-) Die Bauten zeigen hier tells die Giebelforni, tells die breitere

Anlage, welche dann durch Dacherker malerisch belebt wird. In der eleganten

und kraftvollen Durchbildung der Schwellholzer, der Kopfbander und Konsolen

sowie der Fensterbrustungen mil ihren vielt'ach variierten Muschel- oder Facher-

formen (Abb. 299) gehoren sie unbedingt zu den schonsten Schopfungen dieses

Stils. Musterhaft ist dieser an der Dechanei vom Jahre 15Gi entwickelt, durch

stattlichen polygonen Erker ausgezeichnet (Abb. 299); noch durchgebildeter an

dem Ililtteschen Hause vom Jahre 1505, wo namentlich das Rundhogenportal eine

herrliche Einfassung im besten Schnitzstil zeigt. Einfacher, mehr durch phan-

tastisches Rankenornament belebt, der Erker am Friesescben Hause von 1569.

1) Von alien cliesen gibt Ortwpin a. a. 0. Heft 2 unci 3 Beispiele.

-) Ortweius Deutsche Reuaiss. Abt. V, von B. Liebold.
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An den spiitereii Ilausern

geht der Holzhau zu einer

Nachahniung' der Sleinfor-

men der Renaissance iiber.

So an dem reich behandelten

Vorbau des WilkeschenHau-

ses von 164-2 und an deni

ungefiihr gleichzeitigen Er-

ker und Torweg des soge-

nannten Tillischen Ilauses.

Manches Interessante

bietet die malerisch am Zu-

sammenfluB der Werra und

Fulda gelegene Stadt M tin-

den. Zunachst das ehe-

raalige herzogliche Schloli

der Galenberger Linie; eia

gewaltiger, leider stark ent-

stellter Bau. Die gegen den

Flu6 gericlitete Nordfassade

von kolossaler Hohe und

machtiger Ausdehnnng laBt

nur noch die vermauerten

Fenster der drei Hauptge-

schosse mit iliren steinernen

Kreuzstal)en erkennen. Sechs

Dacherker erlieben sieh liber

dem Gesimse. Den west-

lichen AbschluB dieses Flii-

gels biklet ein holier Gieljel

mit Voluten und FiKuren.'i

1^

Abb. 21)11 Dei'liaTifi zu Huxtor

Lu1jkc-H:iui)t, Renaissance in Dcutschland 11 3. Aufl.

A)i!i.'2H8 Sclimioiloiserne Wcttorfahnon aus Hami'ln

Am Ostlichen Ende dagegen sieht man drei hohe

Spitzbogenfenster

der Kapelle, gleich

dem daneben aus-

gebauten polygo-

nen Erker von ei-

nem friiheren Bau
aus dem Ende des

Mittelalters stam-

niend. Ini Hofe ixe-

hOrt zu dieseni iil-

teren Teil der aclit-

eckige Trepjien-

turm in der Ecke
des niirdlichen und
Osthchen Fltigels,

inschril'tlich durch

I lerzog Erich den

Alteren von Braun-

schweig- Liineburg

1) Aufu. bei Ort-

nein, XIII. Abt.

HO
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1501 begonnen. Am entgegengesetzten Ende bemerkt man den Ansaiz zu einem

westlichen Fiiigel mil zwei Arkaden in beiden Hauptgeschossen, dekoriert mil

toskanischen und ionischen Pilastern, bekront mit Schweifgiebeln, dies alles gleich

dem nbrdlichen Fiiigel von einem nach dem Brande von 1661 durch Herzog Erich II.

vorgenommenen groBartigen Neubau herriihrend. Dieser ganze Neubau triigt die

Ziige rein vliimischer Renaissance. Die glatten (Juaderflachen mit scbarfen Ge-

simsen, die steinernen Fensterkreuze, die flachige Behandlung der Giebel, vor

allem aber auch die Reste der innern Ausstatlung bestatigen dies deulUcb. Es

sind darin strenge Marmorportale, Holzbalkendecken uud anderes, alles in einer

Gestalt, wie wenn es direkt aus einem Antwerpener Bau hierher (ibertragen

ware. Kostlich ist von der nordlichen Fassade der Blick auf den FluB und die

gee-eniiberlies'enden mit Buchenwaldern belaubten Hohen.

Abb. :iUO Rathaus zu Miiiuloii

In der Stadt ist das Rathaus ein ansehnlicher Bau von 1605.^) (Abb. 300.)

In stattlichen Verbaltnissen erhebt sich die Fassade, von drei kriiftigen Giebeln

nebeneinander bekri'uit, im ErdgeschoB und den beiden oberen Stockwerken mit

gekuppelten Fenstern von mittelalterlicbem Rahnienprofil durcblirochen. An der

rechten Seite baut sich, vom ErdgeschoB beginnend, ein rechtwiukliger Erker

heraus, mit Mermen, Fenstersaulen, eleganten Friesen und Briistungen gescbmiickt

und mit einem Schweifgiebel abgeschlossen. Xoch priichiiger ist in der Mitte

das grofie Hauptportal. Von beiden Seiten fiihrt eine doppelte Freitreppe hinauf

und miindet auf einen mit reichem Steingelander eingefaCten Vorplatz, der durch

zwei untergestellte Silulen sich nach vorn altanartig ervveilert. Das Portal selbst"),

im Uundbogen gescblossen, von gekupi)elten ionischen Silulen eingefafit und von

1) Vfjl. die Aufn. ebeiula, XIII. Abt. von B. Liebolcl. Taf. 1-

2) Abb. bei Fritsch.

-10, 15—18, 21, 22, ao.
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einem reichen Aufsatz mit dem Wappen der Stadt bekront, hat gleich dem Erker

durch Vergoldung noch nielir Glanz erhalten. Durch die prilchtig gesclinitzte

und mit scluJnen Eisenbeschliigen ausgestattete Tiir gelangt man im Innern auf

einen groBen Vorsaal, dessen Ualken auf kraftigen Ilolzsiiulen mit reich gebilileten

Kopfbiindern ruhen. Die durchweg groB angelegten, wieder gut hergestellten

Alib. oOl Junkernhaus zu Gbttingen

Raume besitzen in Portalen und machtigen Kaminen noch fast ganz die ur-

sprUngliche reiche Ausstattung. Im oberen GeschoB ruhen die Balkan der Vor-

saaldecke auf toskanisclien Saulen, tiber denen die Kopfbander in Schneckenform

vorspringen. Als Meister des Baues warden Geori/ Gm/Jiiimin von Lemgo und
Friedrich Welfiiiiiiin von Miinden genannt.

Die Burgerhauser beherrscht hier ausschlieBlich der Fachwerkbau, der aber

in ebenso mannigfaltiger als zierlicher Weise durchgebildet, den StraCen der

freundlichen Stadt ein anheimelndes Geprage gibt.') Die Hiluser sind in der

Kegel mit ibrer Langseite der StraBe zugewendet und in der Mitte durch einen

hohen Dacberker abgeschlossen. Dieser setzt in seinem Giebelbau die Beband-

lung der Fassade fort, die in stark herausgekragten Stockwerken angelegt ist.

In der kiinstlerischen Ausbildung zeigen diese Hituser jede Abstufung vom Ein-

fachsten bis zum Reichsten.

Die alleste noch gotische Form ist rob konslruktiv behandelt, aber mit

Ornament versehen. Dann kommen die tief ausgekehlteu und abgefasten Schwell-

1) Aufn. bei Ortweiii, 1). Ron.
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holzer, wie an dem sclionen Hause der Langen StraBe mit der Iiischiift : Aedes

Jodolphus Piscator condidit istas 1548. Eljenso das machtige Eckhaus der Markl-

und Langen StraBe vom Jahre 1554. an der einen Seite mit einem Dacherker,

an der andern mit zwei sonst hier nicht vorkommenden Erkern belebt.

Bald darauf Ireten die reicheren Formen der diagonal gekerbten und ge-

rippten Rundstalie an den SchwellhOlzern in den schonsten Mustern auf, ilhnlich

den Hausern in Hameln und Hoxter. Endlich geht alles in antikisierende Formen

liber, die Balkenkopfe werden als Konsolen mit geschwungenem Prolil und hiibscher

Perlschnur behandelt, die Schwellen und ihre Fiillbalken mit feinen klassischen

Gliederungen und zierlichen Kon.solen- oder Zahnschnittfriesen in mehrfachen

Reihen dekoriert. So an einem der groBten und schon.sten Hiiuser, der Sudseite

der Kirche gegeniiber; noch zierlicher antikisierend gleich daneben am Pfarrhaus.

Genau dieselbe Behandlung an einem Hause der MarktstraBe mit der Inschrift:

Psalm 68. Tu recreas bonitate tua afflictum deus. Wilhelm Spangenberg anno

dni MDLXXX. X. Juni. In beiden Fallen die Haustiir durch antikisierende

Pilaster oder Saulen im Gharakter des Steinbaues eingefaBt. Ungemein kraftvoU

bebandelt, aber nicht mehr so fein gegliedert eines der spiitesten Ilauser vom
Jahre 1648 in der RathausslraBe.

Ein vereinzeltes Werk edler Friihrenaissance besitzt die Blasiuskirche in

dem Epitaph Herzog Erichs 1. (f 1540) und seiner Gemahlinnen Katharina von

Sachsen (-)- 1524) und Elisabeth von Brandenburg, wohl noeh zu Lebzeiten des

Fiirsten angefertigt. Es ist eine ganz vorziigliche Arbeit, in der Arcliitektur

noch schlicht, im Figiirlichen vdll Lebensgefiihl und Adel, in Solnhofer Kalkstein

von Loi/en Hering ausgefiihrt: die knieenden Gestalten der Verstorbenen vor dem
Kruziflxus in Relief, umgeben von einer schonen, von Kandelabersaulen getragenen

Architektur.

Die Orgel in derselben Kirche hut ein Gehiiuse von 1645, in reichen, schon

ziemlich barocken Formen geschnitzt, in Gold und WeiB dekoriert.

Gottingen besitzt in einigen einfachen Hausern manche Anklange an

stadthannoversche Steinarchitektur, sonst nicht viel mehr, was uns hier beschaf-

tigen kann. Nur das sehr tiichtige .1 un kernhaus , leider teilweise entstellt,

ist ein Ban von reicher Durchliihrung, insbesondere in der eigenartigen iiber-

hiingenden Partie an der Ecke (Abl). 301). Die machtige Auskragung, auf Runde
mit Medallions sich stiitzend; die Slander als Pilaster reich geschnitzt, ebenso

die Schwellen. Die Brlistung ist mit einer Art Flechtwerk aus Balken gefiillt;

das Ganze ein Werk echt germanischer Art.

Siebzehntes Kapitel

Die nordwestlichen Binnenlander

In diese Gruppe fasse ich die Lippesehen Lander, Westfalen und den N'ieder-

rliein zusammen. Es sind Gebiete, die fiir die Entwickhmg der Renaissance keine

hervortretende Bedeutung besitzen, wenngleich sie, zumeist aus der Spiitzeit,

manches wertvolle Werk des Stiles aufzuweisen haben. Wieder spiegeln sich auch

hier in den Denkmalen die allgemeinen Kulturverhallnisse. Das weltliche Fiirslen-

tuni, ein llaupttriiger der Renaissancekuiist, kommt hier weniger in Betracht.

Weitaus dagegen herrscht das geistliche Element vor; die machtigen Diozesen

von Kohl und Trier, die kleineren von Munster, Osnabriick, Mmden und Paderborn,

deren Gebiete noch jetzt groBtenteils dem Katholizismus angehoren, sind keine

hervorragendon Forderer der Renaissancekulhir. In kircliliclien Aussluttungs-



Stadthagen SchloB 409

werken, Graljiniilern, Leltnern, Altiiren u. dgl. erschopft sich vorwiegenil liier die

neue Kunst. Erst ini Ausgany: der Kpoche stellen die .lesuiten nielirere groBe

kirchliche Bauten (Koln, Koblenz) als Denkzeiclien der Gegenreformation bin.

Dagegen tritt die Kraft des Biirgertuins stark zurilck. Abgesebeii von einzebien

Pracblwerken (Hatbaiisballe zu Kiibii Ireibt sie bier iiei weiteni nicbl jenc un-

erscbijpflicbe Menge von Monunienten hervor, die in anderen liegenden die Stildte

ersteben lassen. Selbst eine Stadt wie Koln ist arm daran. Nur das Weser-

gebiet, soweit es in diese Gruppe gebort, nimmt teil an jener iippigen Nacli-

bliite der ScbluBepocbe, deren Spuren wir stdion im vorigen Kapitel bogegneten.

Neben den Steinbauten pragl sicb audi bier der Ilolzstil inannigfacb und an-

ziehend aus. Und zwar in zwei gesonderten Gruppen. Die ostlicbe, dem an die

hessischen Lande grenzendon Telle Westlalens ') angeborend, scbbeBt sicii im

Gharakter der Bauten der in Niedersachsen herrschenden Art an. Die westliche,

an Rbein und Mosel auftretend, zeigt ein wesenllicb abweicbendes Geprage, das

mit Mittel- und Sudwestdeutscbland, aber audi den Niederlanden zusaninien-

biingl, diese Kinfliisse zur edelsten und feinsten Entwicklung tubrt.

Westfalen

In dem weitgestreckten westfalischen Gebiet zeigen nur die Wesergegenden

eine lebbaftere Aufnalime der Renaissance, die dort und in den dazu gehorigen

zwei Lippescben Liindern gegen Ausgang der Epocbe eine AnzabI giiinzender

Bauten, sowobl in Stein wie in Holz, hervorgebracht bat. Zunacbst sind bier

meiirere SchloBbauten zu nennen: Tbienbausen bei Steinbeim, Scbloli Varen-
holz im Lippescben (1595), ein umfangreicber Bau, aus vier Flugeln bestehend,

an zwei Ecken mit machtigen quadratiscben, oben ins Polygene iibergehenden

Tiirmen llankiert; die Fenster noeb mittelalterlicb mit dem Vorhangbogen; im

Hof ein biibscher Henaissance-Erker.-)

Weiter gehort bierher im Schaumburgiscben Stadt bagen^) mit ansehn-

licbem Scblosse, das seit 1535 vom Grafen Otto zu Holstein-Schaumburg er-

ricbtet wurde. Weilbin durch seine ansehnlieben Massen und seine boben Giebel

hervorragend, grujipiert sicb der Bau in fast ([uadratischer Anlage um einen

groBen Hof, der in seinem runden Treppenturm und den einzelnen Tilren und

Fenstern noeb gotiscbe Formen zeigt. Die Giebel baben eine aucb anderwarts

haufig vorkommende scblicble und dodi charakteristische P^orm, indem sie, drei-

oder fiinfteilig, ibre Abstufungen durcb kugelbesetzte Halbkreise kronen. Merk-

wurdig ist der Brunnen im Ilofe, den man in seinen unteren Teilen fast fiir eine

romaniscbe Arbeit balten kOnnte, wenn er nicbt den Namen des griiflicben Er-

bauers mid die .labreszabl 1552 triige. Jedenfalls bat der Kiinstler romaniscbe

Denkmale im Auge gebabt, als er die untere sechsteilige Scbale mit ibren sechs

stammigen Siiulen auf merkwi'irdig robe rubende Lowen stellte. Aus der Schale

steigt sodann in der Mitte ein reicb gegliederter bober Aufsatz empor, in zwei

Abteilungen mit Figuren und Wappen reicb gescbmuckt und von einer Justitia

bekront. Alles Figiirlicbe ist ungeschlacbt, die Erfindung des Ganzen aber vor-

trefflich. Derselben Zeit geboren im Innern des Scblosses zwei pracbtvolle Kamine

an, welcbe man wegen ibrer iippigen Formen fiir spiiter balten wiirde, wenn sie

nicbt Namen und Wappen des Grafen Adolf und seiner Gemahlin, Herzogin

1) tlber Westfalen rerweise iili aiif die zwiilf sclionen Biinde iter Bau- iiiid Kunstdenk-

miUer, heraus«eseben von LudorlV. wo sitdi cine gauze Anzalil der beschriebeueii Kunstwerke

dargestellt findet.

-) Aufnalime bei Fritscli a. a. 0.

3) Aufu. bei Ortweiu, XXXI. Abt.
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Abb. 302 Sl'IiIoIi zu Biiekeburtc Riickseite

Elisabeth von Braunschweig-Liinelnirg, triigen. Besonders die bocksbeinigen, zum
Tail in barocken UmhiiUiingen steckenden heniienartigen Atlanten und Karyatiden

sind dafiir bezeichnend. Aus derselljen Zeit stammt offenbar das Ratbaus, mil

Abb. :iu:i SclilurjkaiM'lli' zu BiU'kL'burg
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iihiilichen Giebeln wie das ScliloB uiul mil mehreren Erkerii ausgeslaltet, deren

barocke Bekrommgen indes oO'enbar einer spiiteren Epoche angeboren, wahrend
die Fenster durcb I'eine Siiulcben in t'ruben Formen getrennt sind.

Dem ScbloB za Stadliiagen verwandt ist, soweil nicbt unigcl)aut, das SchloB

zu Biickeburg, iluBerUch ebenfalls vollig scblicbt und mil ilbnbch bebandelten

Giebeln, die noch den Gharakter der Friihrenaissance tragen (Abb. 302). Dagegen
entbalt das Innere

des Scblosses, na-

nientlicli im „gol-

denen Saal" eine

Pracbtdekoration

aus deui 17. .labr-

hundert, die zum
iippigsten und groB-

artigsten gebOrt.

was jene Epocbe

hervorgebracbthat.

Die Decke bestebt

nacb veneziani-

scben Mustern aus

einem berrlicb ge-

scbnitzteii undreicb

vergoldeten Rab-
menwerk, welcbes

Olgemakle um-
scblieBt, mil biin-

genden, reicb ge-

schnitzten Zapfen

an den Balkenkreu-

zungen. Das glan-

zendste Pracbt-

stiick iiberbaupt

dieser ganzen Zeit

aber ist die Tiire

des Zimmers (Abb.

304), zu ijeidenSei-

ten und in den obe-

renFeldern mil frei

gearbeiteten nack-

ten Figuren und

Hochreliefs foim-

licb iiberladen, welcbe alle Manieren der damabgen Kunst, aber mit glanzender Vir-

tuositiit durcbgebildet, zur Scbau tragen. Dazu konimt eine uberschwenglicbe

Ornamentik, aus alien Elementen der Spatzeit zusammengesetzt, aber wiederum

mit groBter Meisterscbaft gebandhabt. Man sieht bald, daB bier Wendel Dietterlein

Pate gestanden bat, und daB die Kiinstler des Fiirsten sicb zum Ziel gesetzt batten,

dessen radierte uberschwenglicbe Pbantasien in plastiscbe Wirklicbkeit zu iiber-

setzen. Nocb starker, docb im einzelnen mancbnial uliergrofi und gewaltsam, iluBert

sicb dies in dem Wunderwerk der Schlolikapellen-Ausstattung, deren Gestiihl, Altar

und Furstenempore das AuBerste leisten, was auf diesem Gebiete wobl gescbaffen

werden kann. Doch ist vor allem der fiirstlicbe Stubl von bocbstem pbantastiscben

Reiz (Abb. 303); die berrliclien Wappen, die Scbnitzereien und Reliefs der Briistung,

Abb. .S04 Goldiicr Saal ira SchloB zu Biu'keburg
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darunter das glanzende et-

was manierierte Gemillde des

Jiingsten Gerichts von Josef

Ileiiiz geben ein wunderbar
maleriscliesBild. Dasnochgo-
tische Gewolbe mit reichster

Groteskenmalerei bedeckt.

Gleichen Stiles war das

nabegelegeue JagdscbloB

Baum, von deni leider nur

noch die Ruine des Schnek-

kenbergs mit den breiten

Portalen dazu und den Spu-

ren einer riesigen Niscben-

und Wasseranlage mit bild-

haueriseben Resten vorhan-

den sind. Diese beiden Por-

lale in Stein sind, obwohl
baufiillig, doch nocb inimer

die glanzendsten MeiBehverke

dieser Zeif, geradezu wie aus

DietterleinsWerk entnommen
(Abb. 305). War die Klinstler

waren, die den Fiirsten bier

unterstiitzten, ist unbekannt.

Docb lindet man auf dem ra-

diertenTitelblattderScbaum-

burger Ghronik, gleicbzeitig

und gleichen Stiles, das Monogramm XB. Die Bildbauer haben aber offenbar

schon vorber in der Gegend, besonders in Herford und Minden, gearbeitet.

Niclit minder prachtvoll ist die aus derselben Zeit stannnende, 1613 voll-

endete lutberiscbe Stadtkirche. Ihre ganz in Sandstein ausgefiibrte Fassade

ist vielleicht die schwungvoUste und originellste der Zeit, von wabrhaft imposanter

Wirkung und iiberstromender Gewalt der Formen (Abb. 306). Im Hauptfries liest

man die Inschrift: „Exemplum Heligionis Non STructurae", worin als Akrostichon

der Name des Erbauers, ERNST, entbalten ist. Das Innere i Abb. 307), ein drei-

scbiffiger Hallenbau von ansebnlicben Verbaltnissen, wird durcb zwei Reiben statt-

licher korinthischer Saulen geteilt, von welcben, diirch einen arcbitravierten Auf-

satz vermiltelt, die trocken gotiscb prolilierten spilzbogigen Kreuzgewolbe der

drei gleich boben Scbiffe aufsteigen. Wieder ein Beweis, wie lange sich bei uns

mittelalterliche Konstruktion neben Renaissanceformen erhalten bat. Pracbtig so-

dann die in Ilolz geschnitzte Kanzel und die am Ghorende errichtete Orgel, treif lich

komponiert, von schwungvoll behandelter ( (mamentik, enlsprecbend die ringsum

laufende Empore und am Westende der prachlvoll geschnitzte liirstlicbe Stubl, mit

Fenstern und Aufsatz und einer unglaublich iippigen Briislung. AUes aufs reichste

bemalt und vorwiegend vergoldet. Endlich ist das bronzene Taufbecken vom
Jahre 1615, inschriftlich das Werk eines Niederliinders, Adriaen de Vrii'se aus

dem Ilaag, als ein Meisterwerk zu bezeicbnen (Bd. 1, Abb. 30). Der Stilter dieser

Praclitwerke war Graf Ernst zu Scbaumburg-Lippe, geb. 1569, der als Xacbfolger

seines Bruders Adolf Xll. 1619 zum Reichstursten erboben wurde. Er hatte in

Helmstedt studiert, darm 1589—92 auf Reisen in Ilalien seinen Kunstsinn aus-

gel)ildel und am Ilofe des Ireff lichen Landgrafen iMoritz von Ilessen gelebt. Vor

Abb. 30.^ Vom Jagilscliloli Baum bei Buckcburg
(Kach P. Eichholz)



Stadthagen Mausolenin 473

allem aber verkehrte er am llofe des Kaisers Rudolph II. zu Prag und kniipfte

offenbar dort Beziehungen zu den Kiinstlern des Hofes, insbesdiidere zu A. de

Vriese, Job. Rottenliamer, .los. Heinz, Bartb. Spriinger an: nacbher audi zu Nosseni

in Dresden.

So lieB er sell IGOil als AbscbluG eines an vortrefflicbem Wirken reichen

Lebens sicb ein Grabmal erricbten, das, in Deutscbland in dieser Form einzig,

als Skulpturwerk nur in dem herrlicben Denkmal Ludvvigs des Bayern in der

Liebfrauenkircbe in Miincben einen Mitbewerber besitzt.') jYo.v.vcw/ entwarf fur

den Raum binter dem Gborbaui)te der Kirclie zu Stadlbagen, in dem mebrere

treft'licbe DenUmiUer von den dorl bestatteten Vorfabren Ernsts zeugen, einen

siebeneckigen Kuppelbau niit Laterne rein palladianiscben Stils, auBen und innen

mit groBer Pilasterstellung, dazwischen auf Marmorsaulen mit weiBen Kapitellen

Dreieckgiebel mit Wappen und Namen der Eltern des Erbauers, darauf Engel-

gestalten.

Filr sicb selbst lieB er in der Mitte das prachtvollste und groBte Bronze-

werk Norddeutscbiands ersteben: einen Marniorsarkopbcig, um den die vier iiber-

lebensgroBen Gestalten scblafender Krieger sitzen, und iiber dem der riesige aul-

erstehende Christus

zwiscben kleinen En-

geln gen Himmel weist

.

Die Fliicben sind mit

Bronzereliefs besetzt;

nach vorn das ausge-

zeicbnete Relief bild-

nis des Fiirsten. Das
Ganze vom gewaltig-

sten Eindruck ; der

Christus vielleicht et-

was weicblicb gebo-

gen in der Manier Gio-

vanni Bolognas, die

Krieger um das Dank-
mal aber wobi das

Meisterllchste der Pla-

stik jener Zeit vor

Schliiter. Adriacii ih

Vriese hat in ibnen

das Hochste geleistet,

dessen er fabig war
(Abb. 308).

Der Fiirst Ernst,

der 1522 starb, und
dessen Gattin Hedwig
das Mausoleum voll-

endete, batte offenbar

in seinen letzten Le-

bensjabren in Biicke-

1) S. A. Haupt, »;is

Mausoleum des Fiirsten

Ernst von Scliaumburg zu

Stadthagen. In Ztsclir. f.

bild. Kunst, N. F. VU. Alili. :W1 Stailtkin-lic zu Iilic-i,L'liurg
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Abb. 307 Iiincres dor .Stadtkirclie zu Hiiikr-burg gen Weston

burg eine Ktinstlerkolonie um sich versamnielt, die in ilirer Art einen Musenhof

bildete, niciit unalmlicli den italienischen der Renaissance; zugleich die letzte und

prachtigsle Bliile der deutsclien Renaissance vor dem ungeheuren Schrecken des

DreiBigjahrigen Krieges.

Von seiner Liebe zur Wissenschaft zeugt die Grundung der Universitat Rinteln,

von seinem Prachtsinn und seiner Kunstliebe eine Fulle von groBen Ivunslwerken.
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Unter den Lippeschen Sliidten nimmt Lemgo eine hervorragemle Be-

deutung in Anspruch. Das stattliche, in seinem Kern aus gotischer Zeit dalierende

Rathaus erliielt 158!i sine an die Nordseite angebaute Vorhalle (Laulje) mit

Freitreppe, dariiber ein erkerartiges ObergeschoB (Abb. ^01 1 1. Es ist eine Anlage

ahnlich der am Ratbaus zu Ilalbersladt, aber in friiberen Formen durcbgebildet.

Im ErdgeschoB gliedern breite ionische Pilaster mit offnen Arkaden den Bau; im

oberen ist er ganz von Feustern . durcbbrocben, die abwechselnd durch ionische

Saulen und f'eine Pilaster gescbieden werden. Reicher ligiirbcber Scbuiuck an

Stylobaten und Fensterbriistungen erbolit die Eleganz des zierlicben Baues. Xoch

uppiger, mit starkerer Anwendung von RoUwerk, ist der zweistockige, ebenf'alls

ganz mit Fenstern

durcbbrochene erker-

artige Vorbau an der

nordlichen Ecke. Die

Fenster sind bier ini

ErdgescboB und im

obern Stock mit ioni-

scben und korintbi-

scben Saulen und da-

zwiscben mit fein or-

namentierten Pfeileni

gegliedert, die Brii-

stung im oberen Stock

mit kraftigen Bild-

nissen ausgestattet,

der Giebel mil krau-

sem Bandwerk des

Barockstils voUig be-

deckt. An dem ent-

gegengesetzten siul-

licben Ende der langen

Westfassade ist wie-

derum ein Erker im
HauptgescboB vorge-

baut. aufzwei jjreit ge-

spannten Flachbogen

mit doriscben Saulen

ruhend, ahnlich be-

bandelt, wenn auch im

Ganzen elwas nucli-

terner, die (juadern

an den Bogen und

den Fensterpfosten

mit Sternmustern ge-

scbmiickt, dazwischen

einzelne Sleine mit

priicbtigen Lovvenkiipfen und Masken, am untern Teil der seblanken Saulen Relief-

figiirchen von Tugenden, die Giebel elwas trocken mit aufgeroUten Bandern eingefaBt.

AuBerdem ist eine groBe Anzabl von Giebelbausern, teils in Stein-, tails in

Holzbau, meistens der Renaissance, in den HauptstraBen noch vorhanden, die der

Stadt ein uugemein maleriscbes, altertumliches Geprage verleihen, wie es nicht

allzu viele deutsche Sliidte nocii besitzen. Unter den Steinbauten ragt durch

Abb. 308 Mausoleum in der Kirche za Stadthagen
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GroBartigkeit der Anlage und gediegene Pracht der Ausfiihrung ein Haus der

Breiten StraHe vom Jahre 1571 hervor, mil I'ein behandeltem Bogenportal und zwei

prachtigenErkern; von ihnen ist der eine im Hauptgeschofi aufKonsolen vorgebaut,

wahrend der andere gleich von unten emporsteigt (Abb. 310). Der machtige

Giebel und der obere Teil der Fassade erhalt durch kannelierte Halbsaulen ionischer

und korinthischer Ordnung und reich gegliederle Gesimse eine wirksame Ein-

Alib. 309 Rathaus zu Lemgo

teilung. Aucb die kraftvollen Voluten mit ihren Mu-schelfiillungen entsprechen dem
Gharakter des iibrigen. Im ersten Ge.scholi erheben sich iiber dem Portal Adam
und Eva, und zwisclien ihnen der Baum der Erkenntnis. An den Briistungen der

Erker sieht man links zwei wa))penhaltende Engel und die Figuren von (ilaube

und Hoffnung, an dem kleineren Erker rechls Liebe, Tapferkeit und Gerechtigkeit.

iJber der Tiir die Insclirift: In Gades Namen unde Ghristus Freile beft dyt Hues
Herman Kruwel buel an disc Stede. — Weiter Ijesitzt das jetzige Hauptsteueramt
einen vielleiclit von deinselben Meister errichtelen Elrker, mit reichen Wappen in

den Fensterbrustungen mit drei lialbrund geschlossenen Giebeln.
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Besonders schon ist der Fachwerkbau entwickelt, und zwar in jeiier ele-

ganten Form, die wir in deni benaclibarten Hoxter kennen lernten. KraltvoU und
mannigfaltig ist die Dekoration der Schwellbalken und Fiillhulzer mit Fleclitwerk,

gewundenen Biindern, eingekerbten Rippen u. dgl. An den Fensterbriistungen

spielt das Fiichermotiv in groBer Mannigfaltiskeit die HauptroUe. Daneben kommen
menschliche Figuren, Genreszenen, pbantastisclie Dracben und Tiere vor, und
endlich sind aucb derb geschnitzte Ranken an Pfosten und Friesen hinzugefiigt.

Eine der priicbtigsten dieser Fassaden in der Breiten Strabe, bezeichnet 1598,

zeigt unter anderem ^,

die mehrfach wieder- i

kehrende Darstelhmg
eines Mannes mit dem
Splitter und eines an-

dern mit dem Balken

im Auge.

Nabe bei Lemgo
Hegt das beute zer-

fallende S c h 1 o B

Brake, mit scboner

Briicke uber einen

kleinen FkiB, hinter

der sicb der stattHciie

viereckige Turm und
der Giebel des Plaupt-

baus erhebt. Im Hofe
(Abb. 311) eine vor-

springendeGalerie auf

reichen Konsolen an
dem Hauptfliigel; die-

ser hat unten dori-

sclie, oben ioniscbe

kraftvolle Pilaster und
feine Doppelfenster

dazwiscben. In den

Turm filbrt ein statt-

lich reiches Portal

mit doriscben Saulen

und Wappenaufsatz;
oben hat er wieder

eine Galerie mit Dok-

kengelander. Trotz

starken Verfalls ist

das Ganze hochst

eindrucksvoU ; von

tiichtiger Durchbil-

dung in niederlUn-

discher Art.

Auch das kleine

benachbarte S a 1 z-

uflen bewahrt eine

Anzahl von Stein- und
Holzbauten desselben aI.I,. :tlO Haus in dc- Breiten Stvalle zii Lmuyu
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prachtigen Stiles.*) Besonders fein iind wiederum von den Bauten zu Lemgo
abweichend ist der Giebel eines steinernen Wohnliauses, der in t'tinf Stockwerken

durch kleine Rundbogenfenster, eingerahmt von kannelierten Pilaslern, lebendig

gegliedert wird. Gleicli daneben ein anderer Giebel von schwereren Formen in

stark ausgepragtem Schweifstil. Von groBtem Wert sind die Holzbauten, aufs

reichste mit Schnitzwerken im Gharakter der Bauten von Lemgo geschmiickt, ja

mit Ornamenten aller Art formlich uberladen.

Al)l). .311 SehlolShof zu Brake

Zu dieser Gruppe gehort nun auch Her ford, das nicht blofi durch seine

allgemein bekannten groBartigen kirchlichen Denkmale des Mittelalters, sondern

auch durch ansehnliche Monumente der Renaissance Beachtung verdient. An das

Rathaus, einen geringen niittelalterlichen Bau, legte man im Ausgang der Renais-

sancezeit eine jener beliebten Lauben, im ErdgeschoB als offene Halle abwechselnd

1) Vgl. iibei' diese uud andore Uauteii: Prcufi, Bauliclie Altertiimor im Lippeschen.

Lemgo 1873.
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auf Pfeilern und kraftvoUen Saulen ruhend, mit Kreuzgewolben iiberdeckt, dariiber

ein erkerartiger Ausbau, von zwei Schweifgiebeln bekront. Vortretende schlanke

Siiulclien gliedern in beiden Stoekwerken die Wande. Den Fenstern des Haupt-

baues gab man zugleich eine Dekoration von Giebeln, und dem Portal, zii dem
eine doppelte Freilreppe eniporl'uhrt, eine Umrahmung in demselben Stil. Leider

ist der Bau im Zustand iiuBerster Verwitterung und Veinachlassigung.

Eine hiibsche Anlage derselben Zeit, datiert 1G16. ist der Zielibrunnen
am Markte. Uber der ovalen Eint'assung steigen zwei Pfeiler mit einem Ouer-

balken ftir den Zieheimer auf, von einer htibschen Kronung in barocken Vuluten-

formen abgescblossen. Etwas friiber (l(500j datiert die groBartige Fassade des

Neustadter Kellers, einer der imposantesten Giebelbauten der Zeit. Uber zwei

hohen unleren Stoekwerken, durcb dreiteilige Fenster belebt und mit Rustika-

pilastern eingefaBt, steigt der Giebel, durcii eine kleinere Etage vorbereitet, in

vier (iescbossen empor, durcli kannelierte korinthiscbe Saulen auf Stylobaten und

durcb reicb dekorierte Gesimse abgeteilt, an den Seiten mit phantastiscb barocken

Voluten eingefaBt. Dazu gesellt sich ein alle Fliichen iiberspinnendes Ornament

im Metallstil der Zeit, wie es seiten so reicli vorkommt.

Etwas maBvoUer tritt derselbe Slil an der Fassade des Loffelmannschen

Hauses am Neustadter Markt vom Jabre 1580 auf. Statt der Pilaster- oder

Saulenstellungen sind verschriinkte Stab- und Bandwerke fiir die Dekoration des

Giebels verwendet, die Fenster aber wie im Kathaus mit dekorierten Giebeln be-

kront. Ein kleineres Haus daneben zeigt nocb zierlichere Bebandlung. Schwer-

fallig und offenbar aus friiberer Zeit ist die ungemein Ijreite Fassade am Markt

Nr. G-iO, der Giebel durcb einfache Voluten mit Muschelornament eingefaBt.

Audi der Ilolzbau kommt mehrfacb vor. An zwei Hausern in der Briider-

straBe von 1521 und 1522 noch ganz mittelalterlich mit rohen Figiirchen an den

Konsolen. Die feiner durchgebildete Form mit der Facherdekoration und den

kraftvoll gerieften Scbwellen an einem Hause dicht am Markt vom Jabre 1587.

Reicb gescbmiickt mit den Metallornamenten der Spiilzeit ein Haus von 1638,

gegeniiber der Radegundiskircbe.

In der Jakobikirche Kanzel von 1590, Taufstander von 1617: Werke der

spater in Biickeburg auftretenden Kiinstler.

Alle diese Orte unterscheiden sich von den niedersachsischen hauptsiichlich

dadurch, daB fast oline Ausnabme die Hauser ihre Giebelfront gegen die StraBe

kehren, wabrend dort (in Miinden, Braunschweig, Celle, Halberstadt, Hildesheim)

meistens die Breitseite, durcb einen oder mehrere Dacherker bekront, die StraBen-

front bildet.

Bielefeld zeigt in den nicht gerade bedeutenden Burgerhausern dieser

Epocbe dieselbe Anlage und vervvandte Ausbildung. Eine Steinfassade von ziem-

lich friiber Zeit, in den Formen nocb gotisierend, in den Bogenscbliissen des

Giebels mit Muschelornament, sieht man in der NiedernstraBe Nr. 251. Im obersten

Giebelfeld die Reliefdarstellung eines Schiffes. Von ahnlicb einfacber Bebandlung
das groBe Giebelhaus Nr. 273, wabrend ebendort Xr. 252 noch gotisches MaBwerk
zeigt. Der stattliche Giebel Nr. 265, mit verjlingten Pilastern und barock

geschweiften Voluten, datiert dagegen vom Ausgang der Epocbe. Eine ahnliche

Fassade vom .lahre 1593 in der ObernstraBe. Ebendort noch ein anderes Beispiel

derselben Gattung und ebenso die Fassade am Markt Nr. 61. Von Holzbauten ist

namentlich die am Gebrenberg Nr. 127, sowie das Haus an der Ecke der Niedern-

und ObernstraBe mit steinernem Unterbau zu betrachten. Ein reicher und origi-

neller Steinbau der Spatrenaissance war der ehemalige Waisenhof, von welchem
interessante Telle bei dem neuen Gymnasium durch Raschdorffs geschickte Hand
zur Verwenduug gekommen sind.
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Abb. 312 Hausgicljcl in dor Hohcstrallc zu Mindcn
(Aufnahuie (ler Kgl. MulSbiklanstalt, Berlin)

Etwas reicher ist die

Ausbeute in Mind en. Die

prachtige Fassade der Hohe-
stralie, welche in der Achse
der BaclverstraBe steht, ge-

liiirt zu den reich.sten der

Zeit (Abb. 312). Bis zur

Spitze des Giel^els in sieben

Gescbossen mit Ivannelierten,

am untern Teil frei deko-

rierten kornitbischen Saulen

gegliedert, die Voluten des

Giebels von Mannerfiguren

durchbrochen, zeigt sie ein

reicbes plastiscbes Leben.

Die Formen deuten auf die

Zeit vun zirka 1570. Die

unteren Fensler leider ge-

rmdert. Am Nebenhause fiibrt

ein Bogenportal in den Hot',

wo man zwei vermauerte

Saulenordnungen in der Ne-

benfront bemerkt. Uljer dem
l^ortal sieht man in reich

dekorierten Nischen sieben

Statuetlen, bezeiclinet als

.Alexander Magnus, Julius

Ciisar, Augustus Gasar, Har-

ininius dux Saxonum, Ga-

rolus Magnus, Widekindus

rex Saxonum, Hector dux
Trojanoruni.

Von iibnlicber Art, aber

etwas spater, ist die statt-

licbe, breite und bohe Fas-

sade in der Backerstrafie

Xr. 45, aucb bier der miicb-

tige Giebel mit Ilalbsaulen

und drei Gescbossen ge-

gliedert, dazwiscben Flach-

niscben, alles mit Bandern

i:escbmuckt, die ein stern-

('(irmiges Ornament zeigen.

Die Viiluten des Giebels mit

durclibrocbenen Gliedern

entwickelt, darin klettern

miinnliche Figuren. Die bei-

ilen Krker desKrdgescbosses

und ersten Stocks in rei-

chen Rokokoformen umgear-

beitet. In derselben StraBe

Nr. 5(i eine schlicbtere Fas-
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Ai»l>. ;>lo Kiilliaiis zu Paderburn
(Aufnalmie der Kgl. Melihildanstalt, Berlin)

sade oline Vertikalgliederung, alier niit seltsamen \'olulen am Giebel. Erker

kommen ofter vor iind erinnern in Anlage und Form an die hannoverschen. Eine

der spateren Fassaden, am JMarkt Nr. 172, vom Jalire Itj'il ist an Pfeilern und
Friesen mit Metallornament reich bedeckt; ebenso an dem Bogenportal, dessen

(juadern mit Sternmustern geschmuekt sind; ein durcli drei Geschosse reichender

Erker hat als Einfassung elegante Saulen. Einen ithnlich hiibsLli gestalteten

Lubke-Haupt, lienaissaiicf in Dcutschland II o. Aufl. 81
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Erker hat auch das gotische Ratbaus an der Riickseite, wiihrend die Vorderseite

ihre treff lich wirkenden friiligotischen Arkaden bewahrt hat. Ein hOchst elegantes

Barockportal vom Jahre 1639 zeigt die iibrigens modernisierte Fassade am Poos

Nr. 90. AuBerdem kommen
noch einige unbedeutende llolz-

bauten vor.

Auch hier liaben, wie be-

reits erwilhnt, mehrere Kirchen

iiuRerst lebendige Arbeiten der

spiiter in Biickeburg erschei-

nenden Bildhauer, so die Mar-

tinikirche eine iiriichtige Kan-
zel, die Marienkirche Kanzel und
Taufstein im Dietterleinstile.

In Paderljorn ist das

P.athaus ein groBartiges und
ganz eigentiimlich gestaltetes

Werk. Vor einen aus dem
13. Jahrlumdert herruhrenden

Brtu legte man von 1G12— 16

nach Westen einen Neubau, der

niit seinem gewaltigen Schweif-

giebel und zwei symmetrisch

angeordneten auf kriiftigen do-

lischen Saulen ruhenden und
niit iihnliclien Giebeln geschlos-

senen Vorbauten einen ebenso

iniposanten als malerisclien Ein-

druck niacht (Abb. 313). Die

gruppierten, durch ionische

Siiulenstellungen eingerahmteu

Fenster beleben den Ban in

wirksanier Weise ; die Behand-

lung triigt durchweg das Ge-

prage einer sicheren Meister-

schaft,

Das.Iesuitenkollegium, ein

ernster hochwirksamer Bau von

Hufeisenform um einen Hot', hat

geschickt behandelte Zwerch-

giebel und Tat'eln.

Einiges haljenwirin Osna-
liriick zu verzeichnen. Ein

Sleinhaus am Markt Nr. 18 mit

liohem, auch ziemlich einfach

gehalteneiu Giebel geliiJrt der

niitlleren Epoclie an. Kraftig

und eigenartig der stattliche

Steingiebel Joiiannisstralie 70,

mit vier durchhiufenden Ge-

simsen, die das Randgesims

durchschneiden und in ihrerAlib. 314 Holzliaus zu Osiiabriick
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Vorragung anf Konsolen sitzen : diese

tragen freistehende Obelisken. Der

oberste GiebelaljschluB ist bier wie an

andeien (iiebehi von reicberem UinriB

mil Scbneeken, wiibrend der Giebel

selber glatt der Dacblinie folgt. Ein

rechleckiger Erker mit drei Sanlen und

Flachgiebel sitzt an der Ecke. Das

charaktervolle Ilaus ist gegen KiOO

vom Kanzler Fiirstenberg erbaut.') Ein

eigenartiger Treppengiebel mit goliscb

aussebenden Fialen an den Kanlen der

Treppen, dazwischen aber freie S-for-

niige Scbneeken. SeminarstraBe. Zabl-

reiclie gut gescbnitzte Holzliiiuser bewe-

gen sicb in den mehrfacli erwilbnten

Formen: Fiicber und Rosetten an den

Briislungen, gewundene und gerippte

Rundstabe an den Scbwellen (Abb. 31 i'l.

So aucb der pracbtig durcbgefiibrte Gie-

bel Krabnstral')e Nr. 7 (Abb. M'^) vom
.lahre l.jyij von einer Erscbeinung, die

geradezu altertumlicb anmutet.*) Von
derselben Hand die Fassade Nr. 43 in der

Diebnger StraBe. An beiden in der

Mitte Adam und Eva dargestellt. Die Os-

nabriicker Holzgebaude zeicbnen sicb

iiberbaupt durch eine Stilisierung aus,

die zum Teil absohit nicht nach Re-

naissance, noch nacli Gotik scbmeckt,

viebnebr auf ein Fortleben einer viel

alteren Uberbeferung deutet. Das iiber-

praclitige Hans BierstraBe 19 dagegeii

zeigt alle Flilcben mitreinem Flacb- und

Scbweifornament iiberzogen. Xeuer-

dings glanzend bergestellt.')

Das wunderbar feine Epitapb

des Decbanten Job. Melbngbaus in

der Jobanniskircbe (Abb. 31G) von

Joli. BeUhnsnijdef baben wir scbon

erwalmt; ein Rebef des .lungsten Ge-

ricbts, mit Ornamentpilastern um-
rabnit, dariiber ein Rundgiebel mit

durcbbrocbener (Jrnamenlkante. Vom
gleicben Meister der reizvobe Tauf-

stein in St. Marien auf vielfacb

verschranktem FuB, der Korper mit

Kandelabern und Pihistern abwecli-

1) Abb. in Kau- und Kunstdenkm. diT

Prov. Hannover IV, 1, 2, Abb. 260, 261.

2) Abb. das. Fig. 282—285.
3) Abb. a. a. 0. Fig. 300, 301.

Alil). 31j Holzliau.s

(Aufnahme der K
Krahustrafie zu Osiiabriick

r\. Mefibildanstah, Berlin)
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selnd umgeben, dazwischen

Reliefs. 1

1

Weit ansehnlicher kommt
die Renaissance in M ti n s t e r

zur Geltung. Die altertiim-

liche Stadt ist nicht blofi we-

gen ihrer groBartigen kirch-

lielien Denkmiiler des Mittel-

alters von Bedeutung, son-

dern sie stelil auch in erster

Linie unter denjenigen deut-

schen Stadten, die einen reich

diirchgebildetenProfanbauaus

den verscliiedensten Epocben

aufzuweisen baben. Das edle

golische Ratbaus wird von

ganzen Reihen hochragender

Privatbauten begleitet, wel-

cbe, wie sonst nirgendwo in

Deutschland, die HauiitstraBe,

besonders den Prinzipalmarkt

mil ibren stattlicben steiner-

nen Arkaden einfassen und
ibm einen ungemein groB-

artigen monumentalen Aus-

druck etwa im Charakter der

SlraBen von Bologna, Padua
und anderen italieniscben

Stadten verleiben. Die Mehr-

zabl dieser lliluser stanimt

nocb aus dem Mittelaller, die

Arkaden ruben mit scblanken

Spitzbijgen auf einfach kraf-

tigen viereckigen Pfeilern,

Oder aucb auf Rundsaulen,

die Giebel sind al)gestuft und
auf den einzebien Absiitzen

mit gescbweiften gotischen

MaBwerkfuUungen versehen.

AUe diese Profanbauten geben

sin deutlicbes Zeugnis von

der friihen Entwicklung der Stadl, welcbe, oft im Gegensatz zu der biscboflicben

Gewalt, sicb zu selbstandiger Bedeutung erhob und durch ibre Verbindung mit

der Ilansa zu boher Bliite gelangte. Beini Eintritt in die neue Zeit scbien es

sogar einen Augenblick, als ob sie sicb dem Protestantismus zuwenden wiirde,

und selbst der Bischof Friedrich III. (1532) war, im Gegensatz zu dem beftigen

Widerstreben des Domkapitels, der Einfiibrung der Reformation nicht abgeneigt.

Aber durcb den Wabnvvitz der Wiedertauferei wurde die rubige Babn der Reform
gekreuzt, und als diese wilde Orgie 153G blutig erstickt war, erhob sicb als

nalurliche Folge kircblicbe und staatlicbe Reaktion. Dennoch erstarkte der

Abl). 316 Eiiitapli in iKt JoliaiiuisUirt-hc zu 0.siKil)rik'k

1) Abb. a. a. 0. Fig. 1(>9.
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trotzige Unabhangigkeitssinn der Burger balJ zu neuer Opposition, und erst dom

gewaltigen Biscliof Ghristoph Bernliard von Galen (16G1) gelang es, dauernd den

stolzen Mut der Biirgerschaft zu brechen.

Das Auflreten der Itenaissance beginnt schon in den dreiBiger .laliren des

16. Jahrhunderts mit dem prachtvollen Tiifelwerk des Kapi t el saales beim

Dom.') I Abb. 38, 1:20 im I. Band.) Meister Johaiin Kiiji/nr luhrte dies herrliche

Schnitzwerk, an dem man die Jahreszahlen 1544 und 1552 liest, in jenem an-

muligen Stil der Friihrenaissance durch. der uns aus den Ornamentslichen der

Kleinmeister, namentlich Aldegrevers, bekannl ist. Der ungefiihr quadratisclie,

zirka 9 zu 10 Meter messende Raum ist ganz mil eineni Getiifel bekleidet, das

noch nichts von der spiiter tiblichen .Xacbahmung der Steinarcliitektur kennt,

sondern im ecbten Holzstil durchgefiihrt ist. Reich protilierte und mit zarten

Kandelabern eingeraluute Felder entbalten die prachtig geschnitzten Wappen der

Domherren und ihrer Vorfahren; den oberen AbschluB l)ilden flache Giebel mit

Muschelfi'iUung, IjekrOnt von phantastischen Gebilden und durchbrochenen Blatt-

ranken. Unsere AIjIj. 317 giljt eine Probe des Einzelnen. Das Ganze ist wobl die

vorzuglichste Arbeit dieser Art,

die unsere friihe Renaissance

hervorgebracht. Ahnlichen Gha-

rakter zeigt das (".horgeslubl der

Ludgerikirche'-), etwa von

1580, ebenfalls durch die geist-

reiche Lebendigkeit und Mannig-

faltigkeit der Erlindung und

durch frisch resolute Behandlung

ausgezeichnet. Ein noch pracht-

volleres und iippigeres Werk der

Holzschnitzerei ist die im Frie-

denssaale des Rathauses in

Resten aufbewahrte Bettlade des

lohann von Leyden, ebenfalls ein

Meisterwerk der Friihrenaissance,

wohl audi von Kujqur.^) Die uni

1587 ausgefiihrte Tat'elung des

Friedenssaales') (Abb. 318) hat

wohl nicht mehr die originelle

Fiille und die geistvoUe Leben-

digkeit der Arbeiten im Kapilel-

saale, bringt aber in manchen
Einzelheiten, namentlich den be-

kronenden Giebeln mit ihrem

freien Rankenwerk Ankliinge da-

ran. Ein Prachtkamin in weiBem

Stein und ein herrlicher Rad-

leuchter in Schmiedeisen vervoU-

stitndigen mit der staik nieder-

landisch anklingenden FIolz-

1) .\ufii. bei Ortwein, XXYIII.
Abt. Ton Eincklake T.if. 21—27.

-) .iufn. bei Ortwein Taf. (i— 10.

3) Ebenda Taf. 57—58.
4 Ebemla Taf. 55— 56. Abb. 317 .\ns lU'iu Kajiitulsaal des Duinos zu MUnster
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balkendecke den groBartiijen Ranm, den dann iiber der Tafelung die Bilder der

vielen Gesandten hoclist lebendig gestalten, — die hier die Friedensl)edingungen

nach dem fiirchlerliclisten aller Kriege feststellten. Den I'bergang zu einer auf

Holz iibertragenen Steinarchitektur macbt dann die scbone Tafelung im Kranier-

amthausi), das von 1610—20 erbaut ist. Hier ist nicht blofi die elegant

durchgefuhrte Balkendecke, sondern namentlich die mil reicli geschmuekten

kannelierten und gegtirteten ioniscben Pilastern gegliederte Wandbekleidung be-

merkenswert. Zwisciien diesen Pilastern sind die einzelnen Wandfelder durch

Abb. 318 Friedenssaal im Ratliaus zu Munster
(Anfnahme der Ncuen Photogr. Gosellschatt, Steglitz)

hubsche flache Bogennischen auf ornamentierten Pilastern angemessen belebt.

Alia diese Werke legen Zeugnis davon ab, welcb reicbe Bliite die Ilolzarbeit bier

erlebt bat.

Das Krameramthaus selber, ein hocbst malerischer Giebelbau (Abb. 31i))

stark niederlandischer Ricbtung, hat einen fiinffacb abgetrepjiten Giebel mit

Muschelendigungen und Halbsiiulen zwiscben Ziegelflacben.

Eine ansehnliche Zahl von Profanbauten der Spiitrenaissance gibt von der

letzten Bliite biirgerlicher Selbstiindigkeit Zeugnis.") Eins der prachlvoUsten

Werke ist der neben dem Rathaus sicb erhebende hobe Giebelbau des Stadt-
weinhauses, in den Formen der Spatzeit kriiftig durchgefiibrt, mil besonders

reicliem, auf Siiulen ruhendem Balkon und reich gescbweiftem und bekrunteni

Giebel (Abb. 320). Namentlich der Balkon ist ein ausgezeichnetes Werk von

1) Ebenda Taf. 11—46.

2) Vgl. die .\ui'nalim('n von Rinoklakc a. a. 0.
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groBer Delikatesse der Ausfiiliriing. Der Kern des Baues, der friiher als Stadt-

weinhaus, im unteren GeschoB als Stadtwage diente, stammt aus dem Mittel-

alter und wurde ersl um 1615 mil der prachtigen Fassade geschmiickt, die als

eins der glilnzendsten Werke der Spalrenaissance zu betrachten ist. Der als

„Sentenzbogen" hezeichnele Vorbau war zur Verkiindigung der gericlillichen Ur-

teilsspriiche beslimnit. Ergotzlicli kliiigt eine Urkunde des stadtiscben Arcbivs,

laut welcber zwei Mitglieder des Steinbauer-Amtes, well sie die Archilektur des

Baues nicbt als ,,opus doricum" gelten lassen wollten, vom Magistral wegen
solcber Miliacbtung des Baumeislers Joh. von Boeholt zu 20 Talern Injurienstrafe

verurteilt warden.') Man batte also damals scbon verscbiedene Ansicbten ul)cr

doriscben Stil. — Starker Anklang an das Hremer Krameramtbaus unverkennbar.

Zu den friiben Baulen dagegen gebort das Ilaus am Prinzipalmarkt Nr. 17

und 18 mit einem Doppelgiebel vom Jabre 1571. In strenger klassizisliscber Be-

handlung wird das ErdgeschoB von doriscben, der erste Stock von toskanischen,

der zweite von ioniscben Ilalbsaulen gegliedert. Ein hiibscber Erker, auf eleganlen

Konsolen berausgebaut, bat einen antiken Giebel als AbscbluB. Die ganze Be-

bandlung ist einfacb, aber edel.

Die Fassade in der Seitengasse i.~t

scblicbt in Backstein ausgefubrt,

nur die Einrabmungen der Fenster

und die Gesimse in Sandstein. An
einem polygonen Treppenturm liest

man die Jabreszabl loG'J. Von iibn-

licher Einfacbbeit ist die groBe Fas-

sade Rotbenburg Nr. 1G7, nur nocb

sparsamer gegliedert, mit Fortlas-

sung der vertikalen Teilung. Aucb
bier ein biibscber Erker auf Kon-

solen im HauptgescboB, mit Lisenen

der Friibrenaissance eingefaBt. Dies

Motiv des Erkers kommt in sjiaterer

Zeit an einem ilause der Bogen-

straBe Nr. 34 zu einer ebenso rei-

cben als eleganten Durcbbildung

im kraftvollsten Stil der Spiitzeit.

Der obere Teil der Fassade leider

niichtern verzopft.

Die Mebrzabl der Miinster-

scben Fassaden gebort sonst dieser

Spiitzeit, meist scbon dem 17. Jahr-

hundert an. Es sind bobe Gie-

belbauten, groBtenteils im Erd-

gescboB mit Arkaden, welcbe auf

kriit'tige doriscbe Siiulen gestellt

sind und bisweilen in zierlicben Re~

naissanceformen mit Zabnscbnitt-

friesen u. dgl. durcbgebildet werden.

Recbt im Gegensatz zu den goti-

scben Fassaden verzichten sie auf

jede vertikale Gliederung durcb Pi-

1) Fr. Tophoff, Aufn. in der Wiener
Allg. Bauzeituns; 1872. Abb. UlU Kramcrumthaus zu Miinster
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laster oder Lisenen, da-

gegen wetteifern sie er-

folgreich mit jenen im Reiz

der durchbrochenen, frei

aufgelosten Silhouette. Vo-

luten und Schnorliel jeder

Art bilumen sicli in krau-

sem Spiel gegeneinander,

und mit den gotischen

Fialen wetteifern die mit

Ouadern gebiinderten Py-

ramiden sanit den Kugeln

und den kronenden Eisen-

blumen. Man erkennt hier

so recht, wie der spatere

Giebel durch die verschie-

denen Stadien einer noch

einfacheren Fruhrenais-

sance sich aus der goti-

schen Form entwickelt hat.

An Mannigfaltigkeit und

Feinlieit in der Silhouette

sind diese spilten Bauten

den viel gleichartigeren

des Mittelalters entschieden

uberlegen.

Die Hauptliei.spiele fm-

densich am I'rinzipalmarkt

Nr. 32, 33, 34, 35 (von

1612), 36 (von 1653), 37

(von 1657). Ahnlich eben-

dort Nr. 43, 44, 48 (von

1627), die Arkadenbogen

mit hubschen Zalmschnit-

ten gesiiumt, ferner Bogen-

straBe Nr. 31 und 36 (vom

Jalif 1617), letztere ohne

Arkaden. Bei alien diesen

Fassaden ist es auffallend,

wie sehr jede plastische

(iliederung der Fliiche bis

auf die durchlaufenden Ge-

simse vermieden ist, viel-

mehr die ganze Kraft der

Phantasie sich auf die Aus-
"^

bildung der Silhouette des

Giebels konzentriert.

Renaissanceformen durcligefiilirt.

guter Elaphien und Alliire nichts Be-

Abb. o_'U StaillHi'iiibLius /u .Miiiisirr

(Anfnahiuc der Kgl. Melibililanstalt, iJerli

Am Rathaus ist die Ruckseite in

Im Dom ist aulier einer Anzahl

merkenswertes aus dieser Zeit.

Das Wichtigste sind die Arbeiten

gotische, doch Renaissancemotive zeigen

des Joh. Beldensnydcr d. J. Zwei noch

de Sakramentshauschen, und der herr-
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liche, leider enlfernle gleicliaitige Lelliier ijetzt im Provinzialmuseum aufgestellt).

Das Epitaph des Domherrn G. v. Schade von 1545 zeugt von der Kunst dieses

einzigen Meisters. Schone Epitaphien von llllh. Gerlt. Gri'nuiujer aus dem Anfang

des 17. Jahrhunderts von hOchst maierischer VVirkung. Audi der Pleltenbergaltar

von ihm. — In der Marienkapelle dabei wieder ein Eiiitaph von Jali. Jic/deiisiii/di'r,

Anbetung der Konige. eine seiner besten Arbeiten. In der Ludgerikircbe treff-

liches Ghorgestilhl, geschnitzt, um 1580.

In der Nahe von Minister ist das SchloB Wolbeck, um 154-() von einem

Grafen Merveld erbaut, eins der friiliesten dortigen Denkmaler der Renaissance,

die sich bier noeli niit gotischen Elementen mischt. An der im ubrigen scblichten

Aulienfront ist auf krat'tigen, mit Bildwerk gescbiiitickten Konsolen ein eleganter

Erker im oberen GeschoB aus-

geliragt, der die Jahreszahl 154G

triigt. Er ist ganz mit schlanken

Fenstern zwischen schmalen Pfo-

sten durchbrochen, wek^he unten

als gescbmiickte Rahmenpilaster,

oben als feine Kandelabersiiulchen

behandelt sind. Die Fensterbrii-

stungen zeigen an den eintassen-

den Gliedern reiches Laubwerk,

in den Fliichen Reliefmedaillons

und zierlich behandelle Allianz-

wappen. Oftenbar haben wir bier

wieder eine Arbeit des treffliclien

Jo/i. Belt/i'Hf!ii//(ler, ganz ahiilich

dem Erker zu Burgsteinfurt. Der

in Ziegelrohbau mil Otiaderein-

fassungen ausgefiihrte Hauptbau
(Abb. 321) ist dureh hiibsch be-

handelle Giebel ausgezeichnet.

Einl'ache Rahmenpilaster bilden

die Einteilung, und die einzelnen

Absatze sind mit Halbkreisen be-

kront, die Muschelfullungen haben und mit Kugeln besetzt sind, eine Behand-

lung, die sich auch an Munsterschen Fassaden (Abb. 319) flndet. Die Ziegel-

flachen mit biibschen farbigen Rautenmustern. Elegant ist der runde Treppen-

turm, dessen Wendelsliege sich um eine schlanke KandelabersiUile windet.M

Der aus den Xiederlanden eingedrungene Mischstil von Haustein und Ziegel-

bau ist an dem au^gezeichneten Rathaus zu Bocholt in anziehender Weise ver-

treten. Ini ErdgeschoB eine otfene Halle, deren Pfeiler ionische Halbsaulen haben;

die Bogenzwickel und SchluBsteine schon verziert; die achtfenstrigen Ober-

geschosse durcb Halbsiiulen und Pilaster geteilt; iiber dem Gesims hohes Ge-

lander, in der Mitte ein Giebel.

Wie weit dieser Stil landeinwarts gedrungen ist, beweisen zwei Privat-

hauser in Dortmund. Das eine am Ostenhellweg Nr. 5, ein Eckhaus mit hohem
Seitengiebel vom Jahre 1G07, mit der Inschrift: Gandori cedit invidia. Die Fensler

haben Enllastungsbogen in Rustika, die einzelnen Steine Kijpl'e als Schmuck. Die

Flachen, jelzt getuncht, sind in Backstein ausgefiihrt. Em ahnliches Haus in

derselben StraBe Nr. 1'/-, vom Jahre IGllJ, hat noch unverputzte Fliichen.

Al>b. 21 SfliluB Wonji-i.'k

1) Aufn. von RiiK-klake a. a. 0. Taf. 51— 54.
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In der Marienkirche ist die reichgeschnitzte Orgelenipore ein noch gotisches

Werk; die geschuppten ionischen und die kannelierten dorischen Pilaster des

rechten Fliigels der Briistung gehoren offenbar einer spateren Erneuerung an.

Bei der Reinoldikirche ist der imposante viereckige Westturm als ein

vortreffliches Werk unsrer Renaissance zu bezeichnen. Die lisenenartigen Ver-

stiirkungen der Ecken, die Profile der Fensler- und Bogennischen init ihren Ein-

kehlungen erinnern noch ans Mittelalter. Die Galerie, die den hohen viereckigen

Bau absehlieBt, hat ein schones Gitter von Schmiedeeisen mit prachtigen Blumen
auf den Ecken, der achteckige Aufsatz mit seinen beiden Kuppeln, Laternen und
der schlanken Spitze bei trefflichen Verhaltnissen edlen UmriH. Die Gesamthohe
betragt etwa 80 Meter. Die Auffuhrung des Werkes geschah, naclidem der go-

tische Spitzturm int'olge des Erdbebens von 1040 im Jahre l(i5!t eingesliirzt war,

erst seit 1(J6"2 durch die Baumeister Pidor von Elberl'eld und Juluuines Feld-

mann von Dortmund.

Abb. 322 SehloB Ncuhaiis

Ganz besonders bodenstandig aber sind im westfiilisclien Lande die vielen

SchlOsser des alten Adels, von denen wir einige bereits erwahnten. Die meisten

sind Wasserburgen, rund oder rechteckig, oft mit Tiirmen an den Ecken, von

breiten Wassergraben umgeben, in denen sie wie Inseln zu sclnvimmen scheinen.

Torhauser bewacliten die Zugbriicken, die oflers noch vorbanden sind. Fast alle

von holiem malerischen Keiz, oft alt und wenig anspruchsvoll, oft auch wahre
Prachtbauten. Das alterti'imliche runde SchloB Vischering ist darunter sines

der merkwurdigsten, noch halb gotiscli, mit Giebeln, Tiirmen, Zugbriicke und
Tor, in Ziegel- und Hausteinbau gemischt, mit steinernen Fensterkreuzen ; doch

vorwiegend Anfang des IG. Jahrhunderts gebaut, jetzt wieder einmal abgebrannt.

GroBartig SchloB Neuhaus, jetzt Kaserne (Abb. 322j.

Prachtig der Torbau des umgebauten Schlosses Drenstein f urt; hell ge-

musterte Backsteinflachen, Muscheln auf tlen drei Absatzen des geradlinigen
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Giebels, steinerne Fensterkreuze (Abb. .'?2.'3). Im ScbloB ein sebr leiner Kamin

der Friilirenaissance, sich an f elegant en Stiitzen vorbauenil, niit Medallions. Kopfen,

Ornamenten reich geschmiickt, oben drei reiche Aufsatze auf Kandelal>erclien.

Stil Joh. Beldensni/ders.

Das Amtbaus in Liidinghausen, ein SchloBrest, hat einen Fliigel mit

Wappenportal, Fensterverdachungen und schonen friihen Renaissanceleilen.

SchloB Burgs t ein flirt, ein nieht ganz geschlossenes Rund im Wasser, ein

bereits aus romanischer Zeit erhebliche Telle, selbst eine Dojipelkapelle, beher-

bergender Bau, ist

durch ein maleri-

sches Torhaus in

FachwerkniilTrep-

penturm zugiing-

lich; ini Hof ein

starker viereckiger

Treppentiirm ohne

Dach, — dabei ein

Glanzstiick west-

falischer Architek-

tur: der zwei Ge-

schosse hohe reclit-

eckige Erker von

Ju/i. Beldcnsni/der

;

dreiachsig mit star-

ken Rahraen-Piia-

stern; die mittlere

Achse oben ent-

halt eine Tafel mil

Muschelkri'mung

und Relieffiguren;

reicher Wappen-
schmuck an der

Briistung, feinste

Ornamentik in den

Pilastern und Fiiesen, die Gesinise stark verkropft. Ks ist merkwurdig, daS

Beldensnyders auBerordentliche, klassiscb zu nennende Werke unserer Friih-

renaissance bisher so unbekannt geblieben sind.

Kleinere Schliisser sind zahlreich, unter ihnen nennen wir Haddenhausen,
zwei Fliigel im Winkel, dort achteckiger Treppenturm ; hiibscher Erker mit Silule

und floltem Aufsatz; Tor mit Rustikabandern; innen ein schoner Kaniin von

1622. — SchloB Bodelschvi'ing, viereckig, im Wasser, mit Ecktiirmen und
einfach schonen Giebeln.

Bedeutend und ganz eigenartig SchloB Ass en, audi im Wasser gelegen.

Schon der Torbau in drei Geschossen, mit Giebel bekront, mit Siiulen zwischen

den Fenslern, in der Brustung oben reiche Wajjpen: ilberall die FUichen und der

Korper aus Backstein mit merkwiirdigen reichen Mustern. Der Baukorper da-

neben, besonders im Hofe, hat BlendbOgen, darin die Fenster mit Steinkreuzen;

alle Flachen der Fensterkreuze, Pilaster usw. sind mit eigentiimlichem Flach-

ornament gemustert. AUes in allem eine der merkwiirdigsten Architekturen,

15G4 datiert.

Ganz ahnlich, nur noch reicher, die betriibten Reste des Schlosses Horst
bei Altenessen, — und SchloB Hovestadt bei Soest, dieses offenbar jiinger,

w
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mit einem gewaltigen Pavilion an der Ecke, mit runtleni Dach. Bei diesen tritt

franzosischer EinfluB, dem die Eigenart der Anlage dieser Werke groBenteils ent-

stammt, klar zutage.

SchloB Rheda bei Wildenbrucli ist ein jiingeres Werk, huchst malerisch,

mit vorgebauter Galerie im Obergescholi, Erker mit Wappen, Rustikaportal, im
Winkel und gebogen gebaut. Wilde nbruch ist reich an schoner altertiimlicher

Holzarchitektur.

Rheinland

Am Niederrhein sind nur vereinzelte Werke der Renaissance zu verzeicimen.')

In Emmerich bewalirt die Kirche einen messingenen Taufkessel in den Formen

der Friihrenaissance. Wesel besitzt am Markt ein Giebelhaus ganz von Hau-

steinen in edlen Renaissanceformen durchgebildet. In Xanten zeigt der Kreuz-

gang am MUnster Gewolbe mit Renaissancekonsolen, und das Minister selbst

schone Epitaphien. In Kalkar in der Pfarrkirche linden sich mehrere Holz-

schnitzaltrire, teils in gotischen, teils in Friilirenaissanceformen. Namentlich der

Johannesaltar von Hoiiold van Tricht aus Utrecht und der ihm sehr ahnliche,

nur noch reichere und iippigere Dreifaltigkeitsaltar von Heinr. Doiivcnnann sind

in ihren Umrahmungen, besonders in den zierlich durchbrochenen Bekronungen,

von reizvoUer Erfindung und elegantester Ausfiihrung. Zumal in letzterem Werke
gehoren die Putten, welche in den Ranken klettern, zu den anmuligsten Er-

findungen. Die Entstehungszeit diirfte um 1540 fallen. Noch elwas durch-

gebildeter und entwickelter, ebenl'alls von geistreichster Erfindung ebendort das

Epitaphium der Familie Brouwer mit Kreuzigungsgruppe von 15i)2, das zu den

feinsten Werken unsrer Renaissance zahlt. In Jocb mehrere Steinbauten mit

Erkern und ein Stadttor mit runden Tiirmen. In der Kirche zu Kemp en ein

Orgelgehause von 1541, mit vortrefflichen Ornamentrulhingen noch aus frtiher

Renaissancezeit. In Diiss elder f bewahrt die Stadlkirche das pritchtige llarmor-

grab Herzog Wilhelms von Jiilich-Gleve-Berg (f 1592), wahrscheinlich eine nieder-

landische Arbeit, ein mJichtiges Wandgrab aus fiinffach verschiedenfarbigemMarmor;

im Aufbau der ubliche Triumphbogen, vor dem aber der Sarkophag mit der Ge-

stait des ruhenden Fiirsten sleht. Im Bogenfeld Relief des .liingsten Gerichls, seit-

lich und in dem von Hermen getragenen Aufsatze Statuen van Tugenden. — Die

Andreas-(Jesuiten-)Kirche, 1622—29 erbaut,— eine dreischiftige, kreuzgewolhte

Hallenkirche, an den Seiten Emporen auf Rundbogen. Die starken Pfeiler be-

stehen aus kreuzformig gestellten Pilastern mit korinthischen Kapitellen und

(iebalkkriipler. Der (
'.hor im hallien Achteck gesclilossen. Der innere Raum,

besonders am Gewolbe, zeigt schone Slukkatur in der Art der jjayrischen (Munchen,

Landshut), die 1G32 durch Joh. Ku/in aus StraBburg ausgefijhrt ist; kassettierte

Gurte, mit feinen verzierten Profilen an den Gewolbkanten; in jeder Kappe ein

Medallion mit Relief, Kartuschen an den SchluBsteinen. Ein jiomposer Hochaltar

schlieBt den schonen Raum al). Die Fassade ist im C.harakter der romischen

Kirchen gehalten : mitten ein Giebel, Volulen vor den Seitenschiffen. Zwei Tiirme

iiber den Enden der Seitenschiflfe.— Das kleine Rathaus, malerisch gruppiert, ist

1570—73 von Heinr. Tusfiniunn erbaut; hat Trepi)enturm und Giebel. — Ein

originell in strong klassizistischer Weise durchgefiihrtes Werk war der als Archiv

dienende Anbau mit dem alien Rathaus in .Tiilich, um die Mitte des 16. Jahr-

hunderts von AU-!<s. Pusqidil/iii errichtet. Unsere Abbildung 324 gibt iilier das

Einzelne AufschiuB. Heides leider al)gebrochen. Vom alien Schlosse des gleichen

Archilekten (1549), das in vier Fliigeln einen Hof umfaBte, sleht noch die ziemlich

') Wertvolle Notizen, unterstutzt von trefflichen Zeichnungen, hat Heir Kaurut R as o li-

do rff mil- mitgeteilt, dciii ii-li fiir soiiie eifrige Forderung mciiier Stiidieii (huikhar bin.
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ei-haltene schone Kapelle, I!ustikrtordiiuny: im ErdgesclioB, ionische im ObergeschoB,

FUichen in Backstein.

Krst iiiKuln') linden wir ehvas reicliere Ausbeute, aber audi hier weitaus

nicbt im Verhaltnis zur Macht und Griilk der Stadt. Xacb Anlage und Uml'ang,

sowie nach der Fulle ebrwurdiger Denkmiiler von der RiJmcrzeit bis zum Aus-

gang des Mittelalters. gehort die Metropole des Rheinlandes zu den groUartigsten

Stadten Deutscblands. Die imposanten, durch Mannigfaltigkeit der Forraen und

Reichtum der Ausbildung uniibertroffenen Kirchenbauten der romanischen Epoche

finden ihre Kronung in dem weltberuhmten gotischen Dome, dam wieder eine

Abb. 324 Vom Rathaus xa Jiilioh

Anzahl andrer Kirclien folgte. Spricbt sicli in diesen Monumenten der slolze erz-

bischofiiche Sitz aus, so erkennt man in den Profanbauten die seit dem 13. Jahr-

hundert unaufhaltsam steigende Macht des Burgertumes. Die gunstige Lage am
Rhein, verbunden niit dem friUi errungenen Stapeh-echte, die Verbindung mit der

Hansa, machten Kdhi zum Hauptstapelplatz des Handels zwischen Nieder- und

Oberrhein, zwischen Norddeutschland und HoUand und den siiddeutschen Gebieten.

Noch jetzt erkennt man in dem gotisclien Ralhaus mit seinem inachtigen Hanse-

saal, in dem Gurzenich und den grandiosen Befestigungen mit Mauern, Toren

und Tiirmen die Macht des damahgen Burgertums, die im Kampfe mit der geist-

lichen Gewalt endlich so weit erstarkte, daB die Erzbischofe gezwungen wurden,

ihre Residenz nach Bonn zu verlegen.

Die Renaissance freihch nimmt in der Stadt, deren monumentale Bedeutung

im Mittelalter wurzelt, eine nur untergeordnete Stellung ein. Der burgerliche

Privalbau dieser Zeit ist wenig hervortretend, selbst am SchluB der Epoche noch

unscheinbar: die Riithaushalle ist das einzige aufwendige profane Bauwerk. Elwas

gunstiger dagegen stellt es sich in Werken kirchUcher Art. Doch auch hierbei

1) Ortwein, XXII. Abt. Ton G. Heuser.



494 - Buch Die P.auwerke XVII. Kapitel Die nordwestlichen Binnenlander

handelt es sich fast ausschlieBlich um einzelne dekorative Arbeiten, nur aus-

nahmsweise um groBere bauliche Anlagen ; die Jesuitenkirche am Ausgang der

Epoche macht diese Ausnahme.
Bezeichnend fiir das Verhalten Kolns zu dem neuen Stile ist der Umstand,

da6 das frCiheste Werk, mit welcliem er hier auftritt, sich auf den ersten Blick

als eine flandrische Arbeit zu erkennen gibt. Ich mains den priichtigen, jetzt als

Orgelempore aufgestellten Lettner in der Kapitolskirche, der im Auftrage des

kaiserlichen Rats and Hofmeisters Georg Hackenay von eineni Kiinstler in Mecheln

gearbeitet und 1 524 nach Koln gebracht wurde.') Die reicligegliederte Archilektur

dieses praclitvollen, aus weiBem und schwarzem Marmor errichteten Werkes,

namentlich die gebiindelten Pfeiler mit ihren Laubkapitellen, Gurten und Basen,

audi die Nischen der Briistung mit ihren iiberschwiinglich iippigen Baldachinen

zeigen ein reizvolles Gemisch von spiitmittelalterlichen und Friihrenaissance-

Formen; dies alles, sowie der Stil der zahlreiclien ligijrlichen Reliels und Statuelten

in einer naturlich vullig llandrisclien Behandlungsweise, auch das weiBe Marmor-

material der Statuetten der Briistung und das schwarze der Pilaster entspricht

dem tlandrischen Gebrauche.

Es dauert nun noch eine Weile, ehe bei einheimischen Meistern die Re-

naissance sich einbiirgert. Die ersten Spuren an einem Wandepitajih des 1539

verstorbenen Anton Keyfeld im nOrdlichen Chorumgang des Domes. Das kleine

Denkmal, von Kandelabersiiulchen mit hiibschen Widderkoi)fkapitellen eingerahmt

und von einem Giebel bekront, enthiilt ein gutes Relief der Auferstehung Christi;

dabei der Verslorbene im Geleit seines Schutzpatrons, des hi, Antonius. Gleich

daneben ein andres kleines Grabdenknial iihnlicher Art, reich mit Pflanzenorna-

ment in den Pilastern, welche die Tat'el einfassen. Als AbschluB ein Giebel mit

Muschelfiillung, kronendes Laubwerk und Engel mit den Marterwerkzeugen, im
Hauptfelde Ghristus am Olberg betend. Die Ornamente vergoldet. Dabei Namens-

zug und Steinmetzzeichen des Meisters.") Dieselbe Hand, ohendrein beglaubigt

durch das namliche Monogramm, findet sich am siidlichen Ende des Umgangs
an dem Denkmal des Hans Scherrerbritzem. Die Behandlung der Pilaster ist

dieselbe, nur die Kapitelle zeigen eine Variation, auch tragen sie hier einen

Bogen als AbschluB, der mit freiem Ornament bekront ist. Auf der Tafel das

edel behandelte Relief des Gekreuzigten, der von den heihgen Frauen und

Johannes betrauert wird. Die Formen deuten auf die Zeit um 1540; Stil des

Joh. licUhnsiujder.

Von Bedeutung die beiden schonen Grabmiiler der Erzbischofe Adolf und
Anton von Schauenburg, von 1561. Es sind marmorne Sarkophage auf Konsolen

mit den liegenden Figuren der Verstorbenen im Bogen, dariiber reiche Reliefs,

alles in Marmor; vermutlich aus der Werkstatt des C. Floris zu Antwerpen.

Interessant ist, daB man dem oben bezeichneten Meister mit dem gleichen

Monogramm -j an dem hubschen kleinen Epitaphium begegnet, welches an der

Sudwand in der Vorhalle von S. Gereon dem 1547 gestorbenen Grafen Thomas
von Rieneck errichtet wurde. Statt des figurlichen Reliefs enthiilt die Tafel nur
eine Inschrift, aber eingerahmt rings von zierlich behandelten Wappen; dariiber

ein Aufsatz mit einem groBeren Wappen, wiederum bekriint von einem Giebel mit

Muscbelfullung, auf welchem, von Laubwerk eingefaBt, ein jetzt zersturter Putte

zwei kleinere Wappen halt. Das Ganze polychromiert und von hohem dekora-

1) Vgl. L. Ennen in der Zeitschr. f. bild. Kunst VII, 139 fg. Aiifn. bei Ilenser. Taf. 81. —

A"H
fr

'-) Dioser tiichtigo Kiinstler bezeichnet sicb "M/
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tivem Reiz. (Gegenuber, an der Xonlwaiul, Reste eines iihnlich behandellen ]',pi-

taphs, durch eine spatere Inschrifttafel verdriingt.)

Aus gleicher Epoche ruhrt im Kreuzgang des Stadt. Museums das herr-

liche kleine Grabmal des 1551 verstorbenen Dr. juris Petrus Clapis, alias Breil-

stein, wie die Inscbrit't ibn nennt: ein Werk von delikatester Ausfuhrung, mil

feinem Ranken- und i.aubornament und zwei treft'licb gearljeiteten Wappen ge-

schmiickt. Daneben ein andres von minder zarter Bebandlung, aber unten mil

einem Fries von Putten dekoriert, die in schwellend weichem Relief ausgel'iihrt

sind, Einige praclitvolle Kamine ebendort geboren ])ereits der vorgesclirittenen

Epocbe an.

In S. Peter sind die trefflichen, der Friihrenaissance angeborenden, noch

wohlerbaltenen Glasgemalde von 1528 und 30 von bervorragender Bedeutung.

Wir haben dieselben im I. Bd. eingehend gewiirdigt ') und unter Abb. 87 eine Probe

beigefugt. Auch das prachtvolle Eisengitter derselben Kirche, welches die Tauf-

kapelle abschlieBt, verdient Beach tung.''')

Noch einiges aus der Frtibzeit in S. Georg. Die Vorhalle der Siidseite

originell komponiert, mil AnschluB an romanische Grundformen (153G). Besonders

aber im Ghor das Sakramentsgehause vom Jahre 1556, in schlankem Aufbau

mit dekorierten Pilastern, Kandelabersiiulchen, in Friesen und alien iibrigen Flachen

mit zierlichem Laubornament bedeckt. Dazu reiche ligiirliche Reliefs: Abraham

und Melchisedech, die Mannalese, der Baum des Lebens, oben das Abendmahl,

dies alles freilich nur Mittelgut.

In S. Gereon besitzt die Krypta einen trefflichen Altar, der um 1550 ent-

standen sein mag.^) Vier reich dekorierte Pfeiler, dazwischen und daneben vier

Heiligenstatuen, und in der Mitte ein Kruzifixus: dariiber ein ziemlich kraus

komponierter Aufsatz, ebenfalls mit feinen Ornamenten der Friihrenaissance be-

deckt. Das reich polychromierte Werk ist aus einem feinen TufTstein, der in der

Eifel bricht, gearbeitet. Ein treffliches Schnitzwerk, ungefiihr derselben Epoche,

1548—51 ausgefiihrt, ist in der Oberkirche das schone Orgelgehause, durch

feine lisenenartige Pilaster gegliedert und mit elegant gezeichnetem Laubwerk

geschmuckt, dabei nial)Voll vergoldet.'') (Die allerliebsten musizierenden Engel

wohl ein spaterer Zusatz.) Das Ganze gipfelt hoch oben in drei luftig durch-

brochenen kuppelartigen Tabernakeln, Ein ungemein brillantes, reich mit figiir-

lichen Darstellungen ausgestattetes Werk der ScbluBepoche dagegen ist das Sakra-
mentsgehause. Es tragt das Monogramni EH. und die Jahreszahl 1608.")

Aus derselben Spiitzeit besitzt Maria Lyskirchen eine prachtig barocke

Orgel und im Hauptportal eine tiichtig geschnitzte Holztiir von 1614.

Ein Haupt-Bauwerk ist aber die groGartige Jesuitenkirche, von 1621

bis 29 durch Chriatupli Wamser erbaut, in der Ausstattung zum Teil noch spiiter

(1639). Trotz des spaten Datums zeigt sie die so oft voikommende Verschmelzung

von Gotik und Renaissance, aber in ganz andrem Sinn als die Kirche zu Wolfen-

biittel. Vielmehr ist die Kirche ini ganzen nur eine erweiterte, viel prachtigere

Fortbildung der .Jesuitenkirche zu Molsheim desselben Archilekten, die wir schon

friiher erwahnten. Hier in unmittelbarer Nabe des Meisterwerkes mittelalterlicher

Baukunst verstebt man die gotischen Formen noch recht gut und baut eine drei-

schiftige Kirche mit hohem Mittelschiflf von ansehnlichen Abmessungen. Da man
der Predigt wegen viel Raum bedarf, so gibt man den Seitenschiffen ein voll-

standiges ObergeschoB, unten und oben mit klar entwickelten Sterngewolben.

Diese ruhen auf schlanken Rundpfeilern mit toskanischen Kapitellen, von denen

>) Heuser .a. a. O. Taf. 65 u. 66. *) Ebenda Taf. 85—87.
^ Ebenda Taf. 64. 5J Ebenda Taf. 95 u. 96.

3) Ebenda Taf. 82.
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Abb. Inuert's iUt JcsuitcTikirche zii Kulii

sich aber in lialljer Schafthohe die iinteren spitzbogijien Arkaden ohne alle Ver-

mittliuig abzweigen. Aucb das Millelscbit'l' liat Netzgewolbe von einfach klarer

Zeichnung. Die Fenster sind durclivveg spitzbogig mil MaHweiken, die. freilicb

nicbt mehr streng gotisch, doch iramer nocb gutes VersUinduis im Sinne der

Spatgolik bekunden. Dies alles mit dem polygon gescblossenen Glior und den

ebenfalls polygonen Seitenchoren macht einen ganz mittelalterlichen Eindruck

(Abb. 32:)).
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So hat auch tlie Fassade ein holies Spitzbogenfenster, an den Seiten kleinere,

samtlich mit dem herkonimlichen MaBwerke. Aber die 'Fenster sind in antiki-

sierende Rahmen gefaBt, die Streljei)feiler als nulchlige dorische Pilaster ent-

wickelt, die Portale vollends, namentlich das mittlere, in uppigen Formen der

spateren Renaissance gebildet. Endlich hat man den Giebel der Kirche mit einem

Turmpaar eingeschlossen, dessen rjichtoffnungen denen der romanischen Turm-
bauten nachgeahmt sind, nur dal5 die kleinen Teilungssaulen wieder dorische

Kapitelle zeigen.

Im Innern darf die Ausstattung mit Ornament und Stuck, wie mit Schnitz-

arbeiten als ein hochbedeutsames Werk bezeichnet werden.') Die Beichtstuhle

in den Seitenschiffen bilden in Ver])indung mit der zwischen ihnen fortgetuhrten

WandvertiU'elung eine unvergleichlich wirkungsvoUe, elegante Bekleidung. Der
glanzvoUe Hochaltar und die vier Seitenaltare geben den priichtigsten AbschluB;

natiirlich ist alles entsprechend bemalt und vergoldet. Die Formen sind schon

stark barock, aber mit Frische und Feinheit gehandhalit, die Erfindung in ihrer

Art von hoher Bedeutung, die Ausfuhrung ebenso gediegen wie prachtvoll. Die

Altare sind siiddeutsche Arbeit. Die Kanzel von 1634 hat Valentin Boltz in ge-

diegener Pracht geschnitzt.

Der Kolner Profanbau dieser Epocbe gipfelt in der herrlichen Halle, welche

man 1569 dem mittelalterlichen Rathaus vorzubauen bescbloB.^) Die alteren

Telle des Gelxiudes, im Innern besonders durch den Hansasaal mit seinen Male-

reien und Skulpturen, im AuBeren durch den selbsliindig binzugefiigten wunder-

voUen Turm ausgezeichnel, sind im iibrigen nicht von einer der hervorragenden

Stellung der Stadt entsprechenden Bedeutung. Der schone Erweiterungsbau von
1549—51 nach dem Altenmarkte zu besaB allerdings eine dreiachsige feine Pi-

lasterarchitektur mit Muschelbekronungen, ist aber durch einen Neubau Rasch-

dorlCs ersetzt. Zwischen diesem und dem Turme befindet sich der reizvoUe

Lowenhof, doppelte Bogengange, deren ObergeschoB 1510 Meister Lorcn: erbaute.

Die reichen Briistungen zeigen tuchtige Renaissanceskulpturen, darunter den

Lowenkampf des Biirgermeisters Grin ; der kleine Hallenhof ist von iiberraschend

malerischer Wirkung und erinnert an spanische Hofe.

Im Sinne der neueren prunkliebenden Zeit sollte nun dem Rathause eine

jener maleriscben .,Lauben" liinzugefiigt werden, durch die man damals selbst

den einfacheren alteren Rathausern erhohten Cilanz zu geben wuBte. Von alien

derartigen Rathauslauben der Renaissancezeit ist ohne Frage die Kolner die pracht-

vollste. Ahnliches iindet sich an den Rathausern zu Halberstadt, Lemgo, Herford,

wahrend man in Liibeck und Bremen weitergehend sich zu ganz neuen Fassaden

mit Bogenhallen entscbloB. Diese Lauben bilden im ErdgeschoB stets eine offene

Halle, die in Kuln bis zu ihrer vorletzten Umgestaltung zugleich als Stiegenhaus

die in doppelten Liiufen aufsteigende Treppe zum Ratsaal enthielt. Das obere

GeschoB bestebt abermals aus einer offenen Halle von vornehmen Verhilltnissen,

gleich dem ganzen Bau stattlich angelegt und reich geschmiickt (Abb. 3'J6').

In Komposition, Gliederung und Ornamentik spricht sich ein klassizistischer Sinn

aus, aber keineswegs in trockener, schulmiiBiger Weise, sondern noch mit dem
anziehenden dekorativen Spiel, der liebenswiirdigen Freiheit, welche sonst nur die

Friihrenaissance kennt. Dahin gehort auch der an der oberen Halle zur Verwen-

dung gekommene Spitzbogen, der gleicbwohl in antiker Form gegliedert und
eingerahmt ist. Durch ihn ist eine gewisse Ubereinstimmung mit den groBen

Spitzbogenfenstern des anstoBenden alteren Bans bewirkt worden. Die auf reiche

Saulenstuhle gestellten korinthischen Saulen beider Geschosse mit den stark vor-

1) Heuser, Taf. 99.

2) Ebenda, a. a. 0. Heft 2, Taf. 1—8.

L iibke-Haup t , Renaissance! in Deutschland II 3. Aufl. 32



498 2. Buch Die Banwerke XVII. Kapitel Die nordwestliclien BiuneulSuder

springenden verkropften Gebalken und dem starken Konsolengesims, die prach-

tigen, stark auskragenden SchluBsteine iinter den vortretenden Teilen des Gebalks,

die Medaillonkupfe in den unteren Friesen und Zwickeln, die Viktorien in den

oberen Bogenfeldern, endlicli die abschliefiende, an den vorspringenden Teilen

geschlossene, an den untergeordneten Zwisclienfeldern durchbrocliene Balustrade,

das alles sind Elemente jener durchgebildeten Renaissance, wie sie seit Sanso-

vinos Bibliothek als Ausdruck hochster Pracht sich eingeburgert halte. Dagegen

gheort das steile Dach mit seinen hiibschen Luken und dem in der Mitte vor-

gesetzten reicben Dacherker, der in seiner Nische die Statue der Justitia tragt,

zu den Elementen nordischer Kunst. Aucb die Gewolbe der Ilalle, deren Rippen

aufs eleganteste mit Perlscbniiren, deren Scblufisteine mit Rosetten und Masken

dekoriert sind, zeigen noch gotische Konstruktion.

Die Anmut, die leicbte Schlankheit der Verhaltnisse in diesem schonen

Bau wird durch die feinste ornamentale Ausbildung bis ins Einzelne noch erhbht.

Selbst die Unterseite der Archivolten, welche uber den vortretenden Saulen aus-

gespannt sind, zeigt kostliclie Fiillungen mit graziosen Rosetten. Die Saulen-

stiihle haben elegante Masken, die in ein Rahmenwerk von aufgerollten und zer-

teilten Bandern eingelassen sind. Audi die Steigerung vom Einfacheren zum
Reicheren ist fein beachtet: so haben die unteren Saulen glatte, die oberen

weit schlankeren gegiirtete Schafte, am unteren Teil nrnamentiert, am oberen

mit KannelUren versehen. Am Dacherker bilden endlich hermenartige Karyatiden

die Einfassung, diese freilich nicht eben sehr organisch verwendet. Zu den zahl-

reichen Inschriften, die den ganzen Bau verschwenderisch schmucken, kommen
an den Briistungen der oberen Halle noch figtirliche Reliefs, die indes gleich dem
iibrigen plastischen Schmuck keinen hervorragenden Wert haben. Die elegante

Wirkung ist nicht wenig durch das Material bedingt, das im ErdgeschoB aus

dem schonen schwiirzlichen marmorartigen Stein von Namur, im oberen Stock

aus einem feinkornigen gelben Sandstein besteht. Fassen wir alles zusanmien,

so haben wir es mit einem der feinsten Werke der Renaissance in Deutschland

zu tun. Leider haben die starke Verwitterung des Steins und die neuen An-

schauungen 1881 zu einer vollstandigen Erneuerung des schonen Bauwerks ge-

fiihrt, wodurch es keineswegs gewonnen hat. Die Beseitigung der Treppenlaufe

hatte schon fruher dem Ganzen seinen eigentlichen Sinn geraubt.

Das Obergeschofi besaB iibrigens bis 1617 eine schone, reich geschnitzte

Holzdecke. die erst damals durch das Rippengewblbe ersetzt wurde.

Als Urheber des Baues betrachten wir jenen Meister, der laut Rathaus-

protokoll am 30. Miirz 1569 beauftragt wurde, fur das neue Portal „einen Patron

anzufertigen", nachdem man am 23. Juli 1567 beschlossen hatte, das alte bau-

fallige Portal zu beseitigen und durch ein neues zu ersetzen. Der untere Teil

soUte von Namurer Stein gemacht werden, fiir das iibrige bezog man die Steine

von Notteln im Miinsterlande und von Weibern: die Treppenstufen kamen von

Andernach. Jener Meister, der dann auch die Ausfiihrung des Baues erhielt, war
Wilhchii r(7v/«7,x'/(Vernuiken). Weitere Nachrichten iiber diesen trefflichenKiinstier

fehlen, doch taucht er als W. Vernucken nochmals 1590 in Schmalkalden auf, wo
er die SchloBkapelle baut. Dort wird er als Niederlander bezeichnet. Im Jahre

1573 stellt der Rat unterm 4. Mai dem Meister das Zeugnis aus. daB er das

Portal zur Zufriedenheit voUendet babe. DaB Vernickel giinzlich unter dem Ein-

tluB der eleganten Renaissance des benachbarten Flandern stand, erkennt man
aus seinem Werke deutlicli. Bezeichnend ist, daB er gegen lauter niederlandische

Kiinstler siegreich auftrat, die ofTenbar zu einem Wettbewerbe veranlaBt worden
waren. Schon 15G2 hatte ein Ilciiirich ran llasselt einen Plan eingereicht, der

noch vorhanden ist. Im stiidtischen Archiv narnlich bewahrt man niehrere alte
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Abb. 326 Katliausvorhalle zu KiUn vor ilcr Wiederberstollung

Plane, die auf den Bau dieser Halle bezug haben. Sie riihren nur von Nieder-

landern her, beweisen also aufs neue (^wie schon der Lettner der Kapitolskirche),

daB man hier bei hervorragenden Werken sich nicht auf einheimiscbe Meister

verlassen zu diirfen glaubte. Als Zeugnis der verschiedenen danials sich kreu-

zenden kunstlerischen Richlungen haben diese Blatter ein hervorragendes Interesse.

Einige Bemerkungen iiber sie sind also wohl am Platze.

Der erste Plan, genialte Federzeichnung, ist bezeichnet: ,,Lambertus Suter-

mann alias Suavius fecit anno 1562." Lambert Sti(s)terman, auch Lombard und
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Siiaviiis genannt, der Erbauer derVorlialle von S. Jaccjues zu LiUtich, wurde also

zu alinlicher Aufgabe hier herangezogen. Der Entwurf zeigt einen klassischen

Bau im Sinne des Liitticher; unten geschlossene Wandflachen mit eingelegter

Marmorfiillung, dariiber in den Briistungen Reliefs von weiBem Marnior. Die

obere oftene Halle auf gekuppelten dorischen Saulen, Schiit'te von Marmor, Kapi-

telle und Basen von Bronze. Als Abschlut5 eine Attika mit ioni.schen Pilastern,

die aber durch Marmortafeln mit Emblemen und Ornamenten fast ganz verdeckt

sind. Die Bogenfullungen haben Reliefs, dariiber noch liegende Zwickelfiguren.

Auf die Mitte baut sich ein Aufsatz mit korinthischen Saulen und einem Giebel,

den ein Adler kront. Auf den Seiten sind Statuen aufgestellt ; zwei lehnen sich

wenig giinstig an die Adikula. Das Figiirliche in dem allegorisch-sentenziosen

Geschmack der Zeit erfunden und mit reichlichen Inschriften erlautert. Dieser

Entwurf ist zeichnerisch und als Erlindung entschieden ganz hervorragend.

Der zweite Plan riihrt inschriftlich von jenem oben erwahnten Uinrick van

Hasselt her. Doppelhalle, unten wie oben mit llachgedriickten Burgunderbogen

sich offnend. Unten Rustika mit Diamant-Quadern, die Pfeiler mit vorgelegten

dorischen Pilastern. Clben in der Mitte ein breiter Bogen auf ionischen Pfeilern,

an beiden Seiten die ( )ffnungen, durch Pfeiler mit schwarz gezeichneten Flachen-

ornamenten geteilt. Die obere Ordnung bekleidet mit ionischen Pilastern, die in

wunderlich verzierte Hermen und Karyatiden auslaufen. Dann als AbschluB ein

breiter Fries, attikenartig, in der Mitte als durehbrochenes Gelander behandelt,

auf den Eckpostamenten eine weibliche Figur und ein Krieger als Wappenhalter.

Alle Friese mit Blunieuranken, dazwischen Aft'en, Vogel und andere Tiere. Die

SchluBsteine der Bdgen phantastische Kopfe, Masken u. dgl. L'ber den Seiten-

bogen Schilder mit Rollwerkrahmen. Das Ganze eine etwas planlose Mischung

heimischer und antiker Formen, von einem mittelmaBigen Kiinstler nicht eben

geschickt mit der Feder gezeichnet.

Der dritte, nicht mit Namen versehene ist ein Palladianer der strengen

Richtung. GroBe Zeichnung, mit Tusche laviert, geometrischer AufriB, aber mil

perspektivischer Andeutung der Halle, unten nach dem Beispiel mancher palla-

dianischer Bauten zu Vicenza eine dorische Saulenhalle ohne Stylobate, aber mit

Triglyphenfries. Dahinter ein Tonnengewolbe mit Gurten auf dorischen Wand-
pfeilern. Oben eine streng ionische weitgestellte Saulenhalle und geradem Gebalk.

Die Halle flach gedeckt, das Gebalk auf ionischen Pilastern ruhend. Eine durch-

brochene Balustrade bildet den AbschluB, in der Mitte durch ein kiimmerlich er-

fundenes groBes Kreisfeld mit dem Wappen bekront, beiderseits von einer Spliinx

gehalten. Der Eindruck des Ganzen am meisten dem Palazzo Ghierecati ver-

wandl, doch niichtern und von geringer Eriindungskraft.

Der vierte Plan zeigt eine Variante von derselben Hand, die hier auf

reichere Prachtentfaltung abzielt. Die untere Bogenhalle ist auf Pfeiler gestellt,

vor die korinlhische Saulen auf Stylobaten treten. Die obere Halle hat Komposita-

saulen, am Mittelbau zu dreien gruppiert. Die Bogenzwickel haben hier Viktorien,

im iibrigen mancherlei Ornament. Den AijschluB bildet eine Balustrade, in der

Mitte mit hiibscher Akanthusranke gefullt; dariiber derselbe Aufsatz wie am
vorigen Projekt.

Der fiinfte Entwurf, in zwei Ausfiihrungen vorhanden, ist der verwirklichte.

Die eine zeigt genau die Anordnung des gegenwiirtigen Bans, die andere wahr-

scheinlich ein Abanderungsvorschlag, 1571 bezeichnet '), bietet interessante Ab-

weichungen. Ersllich hat der Entwurf drei Dacherker, die seitlichen rund, der

mittlere mit Giebel geschlossen. Bei der Ausfiihrung hat man doch die seitlichen

1) Dies spate IJatum ist, da damals der Bau schon in voUcr Ausfiihruug war, auffallend.
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Aufsatze fortgelassen, die Balustraden unJ ebenso das KonsoleiiKesims knifliger

ausgebildet, die obereri Saulen gegiirlet und den oberen Schaltteil kanneliert,

die Bogen oben und unten abwechselnd mit eleganten SchluBsteinen ausgestattet,

wahrend der zweite Entwurf diese unten gar nicht, olien dagegen aber iiljcrall

zeigt. Aucb die Anordnung der Karj-atiden am Dacbgiebel ist abweiciiend, und
jener neue Vorscblag organischer.

Im ganzen wird man zugesteben iniissen, daB die Kolner Stadtbehorde in

der Auswahl doch richtiges Verstiindnis und glucklicben Griff bekundet hat, was
von modernen stadtischen Kollegien in ahnlichen Fiillen nicht immer behauptet

werden kann, wenn auch der P2ntwurf Lambert Sutermans der hervorragendere

bleibt. Aber die wundervolle Vorhalle desselben Kiinstlers an S. Jacques in Lutticli

ist in der Wirliung verbiiltnismaBig zuriickhaltend und streng in der Behandlung,

so daB man die hier zur Ausfiihrung gebrachte Halle doch als entschieden wirk-

samer bezeichnen muB.
Der groBe Saal des Rathauses besitzt herrliche Holzarbeiten mit schonen

Intarsien, 1603 von Mrhhior Ech/t hergestellt. Besonders die Tiir ist ein Pracht-

werk in Zeichnung und Ausfiihrung, selbst die tiefe Leibung der Nische ganz

mit kostlich eingelegter Arbeit geschmtickt. Auch die Decke zeigt treflfliche

Gliederung in Stuck, mit eingesetzten Kaisermedaillons, zum Teil vergoldet und
bemalt, Ebenso ist die Tur des Konferenzzimmers, aus dem Zeughause hierher

versetzt, eins der elegantesten eingelegten Werke, aus derselben Zeit herriihrend,

die Ornamente im Schweifstil ausgefiihrt,

Der SchluBepoche gehorte auch der sogenannte „Spanische Bau". Er
liegt dem Hauptbau des Rathauses mit der nach Westen schauenden Halle gegen-

uber und schlieBt mit ihm den kleinen Platz ein, welcher sich als Mittelpunkt der

ganzen Anlage darstellt und friiher nach drei Seiten durch kriiftige Barockportale

mit den benachbarten StraBen in Verbindung stand. Leider ist dieser Bau durch

einen nur kiimmerlich und grob daran anklingenden Neubau ersetzt. Die nieder-

landische Spatrenaissance mit ihren Backsteinmassen und den hohen in Sand-

stein ausgefuhrten Fenstern herrschte hier. Das ErdgeschoB war in kraftvoller

Rustika aus Quadern mit horizontalen Bandern errichtet. In der Mitle Offnete

sich die Fassade mit fiinf ofTenen Bogen, die in eine Halle mit gotisciien Kreuz-

gewolben fiihren, Ein Portal an der Seite zeigte ein prachtiges Gitter von

Schmiedeisen : auch die kraftvollen Eisengitter der Fenster an der Siidseite des

Baues waren beachtenswert. Die Mitte der Fassade kronte ein hoher und breiter

Barockgiebel mit Sehweifen und Voluten. AUes derb, einfach, kraftvoll,')

Im Innern enthielt dieser Bau im ErdgeschoB ein Zimmer (jetzt im Kunst-

gewerbemuseum) mit elegant geschnitztem Wandgetafel, durch kannelierte ionische

Pilaster gegliedert und mit reich dekorierten Friesen abgeschlossen. Die Decken
waren liberall durch gotische Kreuzgewolbe mit schonen SchluBsteinen gebildet.

An der westlichen Riickseite des ausgedehnten Baues fiihrte ein Ijesondrer Eingang
zu einer der prachtvollsten, ganz in Holz geschnitzten Wendeltreppen; vielleicht

die eleganteste von alien hiesigen; jetzt ist sie ins Severintor tibertragen.

Von stadtischen Monumenten ist auBerdem das Zeughaus zu nennen, ein

schlichter Backsteinhau derselben Epoche, durch zwei einfache Staffelgiebel und
ein reich bekrontes Portal in Sandstein von Fcfer Croiiciiboirh 1592 bemerkenswert.

An der Seitenfassade ein achteckiger Treppenturm, oben mit hiibschem Wappen
dekoriert. Innen eine miichtige zweischiflige Halle auf Saulen.

Die Wohnhauser unsrer Epoche stehen in Koln nicht ganz im Verhiiltnis

zur Bedeutung des Biirgertums der machtigen Stadt, Das wenige Erhaltene von

1) Vgl. Heusei-, Heft 2, Taf. 9 u. 10.
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friiherem Datum ist ohne

besonderen Schmuck, je-

doch von kiinstlerischer

Eigentiimlichkeit; die

spilrlichen reiclieren Bau-

ten gehoren der Spatzeit

an. Zuerst behalten die

hohen Giebelfassaden mit

ihren von Fenstern ganz

durchbrochenen Geschos-

sen noch den Charakter

des Mittelalters, nament-

lich durch die Fenster mit

den steinernen Kreuz-

pfosten, die < >berfenster

im Bogen geschlossen,

und die schlichten Staffel-

giebel, deren Absatze

hochstens durch leichte

Voluten- oder Bogen-

schliisse bekront werden.

So das liolie Eckhaus am
Heumaikt und dem Seid-

machergilBchen. Ein statt-

licher Giebel mit kraftig

ausgebildeten Voluten

Heumarkt Nr. 24. Reich

geschnitzt der Balken

zum Aufwinden der La-

sten in der oberen Dach-

luke; solche fanden sich

an vielen Hiiusern.

Das feinste Haus der

friihen Renaissance ist

am Heumarkt Nr. 20;

offenbar etwa 1540 ent-

standen, schlieBt es vor

dem steilen Walmdach
mit einem kraftigen Zin-

nenlvranze ab; in den

Zinnen Runde mit Relief-

kiipfen. Die Flachen sind

ganz durch Fensterreihen

mit Kreuzpfosten — die

Oberfenster im Flachbogen — durchbrochen ; unter den Fenstern laufen in drei

Geschossen wunderfeine edelst gebildete Ornamentfriese mit Sirenen, Medail-

lons usw. etwa im Stil der Ijeriibmten Holzschnitzereien von Oudenaarde. Das
ErdgeschoB leider umgebaut. Diese GiebellVont zeigt aber im hocbsten MaBe,

wie fein, elegant und fliissig gerade diese Zeit in KiJln ihre Fassaden zu bilden

wuBte, in hoher rein ortUcher Eigenart. Freilich stark zuriickbaltend. Von ein-

facheren Fronten dieser Zeit und Art sind noch zahlreicbe vorhanden; friiher

bestimmlen sie geradezu den Charakter des StraBenbildes.

'•
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Eine zierliche Icleine Fassade an demsellien Platz Xr. 1 1 hat ein klassi-

zistisches Geprage, besonders durch die Bogenfenster. Am Alten Markt Nr. 20

und 22 sodann das einfach behandelte Ilaus zur goldenen Bretzel mit Doppel-

giebel, die Volnten niit runden Scheiben geschmiickt; datiert 1580. Ein schlichtes

Giebelliaus mit Schnecken ohne feinere Hntwickelung GroBe Witschgasse Nr. 36

vom Jahre 1590. Audi hier ein priichtig gesclmitzter Balken in der Dachluke.

An einer sonst wertlosen Fassade ebenda Nr. 58 ein hiibsch behandeltes iigiir-

liches Relief, von zwei Putten gehalten. Eine

der prachtvollsten Wendeltreppen fand sich

in dem Hause Xr. 25 am Minoritenplatz, in

edlem Stil mit reichen Ornamenten und ele-

ganten Gliederungen durchiiefiihrt (Schniitgen-

museum). Diese holzgeschnitzten Treppen,

die nicht l)loB an den Geliindern und Brii-

stuni,^en, sondern oft audi an den Unterseiten

der Stufen dekoriert sind, bilden eine be-

sondere Eigentiimlidikeit der Kolner Biirger-

hauser.

SdilieBlich sind nocli einige spate, aber

um so priiclitigere Nachziigler zu erwiihnen.

Eine stattliche Fassade am Filzengraben Xr. 24,

mit zwei besonders hohen Stockwerken iiber

dem ErdgesdioB ; die Fenster mit steinernen

Kreuzpfosten, aber im Halbkieis geschlossen;

der Giebel mit reich verscliiungenen und durch-

brochenen Schweifbogen, auf den unteren

Ecken zwei Bewafi'nete mit Lanzen. Die Hof-

seite des ansehnlichen Baues ist durch drei

hohe Volutengiebel ausgezeichnet. Noch viel

spater, schon aus voller Barockzeit, das

Ha us zur Glocke, am Ilof Nr. 14 ge-

legen. Die Fassade mit ihrem einfachen

Staft'elgiebel mag friiberer Epoche ange-

boren; aber das mit derben Fruchtschniiren,

Masken u. dgl. geschmiickte Portal und die

innere Ausstattung lassen das spatere 17. Jahr-

hundert erkennen. Der breite und hohe

Flur mit seinen stuckierten Balken ist ein

schiines Beispiel der alten KOlner Hausein-

richtung. Nach der Riickseite scblieBt sich

ein groBer, hoher, reiclilidi erleuchteter Saal

an, dessen Decke ungeinein reiche Stuck-

dekoration zeigt, in der Mitte ein kraftvoUes

Relief des Mutius Scaevola, der die Hand
iiber das Feuerbecken ausstreckt, datiert 1693. Eine gut geschnitzte Wendel-

treppe fiihrt zuni oberen GeschoB, wo ein ahnlicher Saal, nur minder iippig ge-

schmiickt, sicli findet. Ahnliche und noch reichere Hauser dieser spiiten Zeit

gibt es noch mehr.

Insbesondere bezeichnend fiir das Koln des 17. Jahrhunderts ist der reiche

Stuckschmuck der Balkendecken, deren Zwischenraume mit Bogen abgeschlossen

sind. Von dieser Decke finden sich noch zalilreiche in den alten Hiiusern bis

in die obersten Geschosse bin.

Abb. :i"23 Vom Grabmal der Pfalzgrlitia

Johanna zn Simmeni
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In der Umgegend von Kuln besitzt Brauweiler in seiner Abteikirche

zwei Seitenaltare ; der eine minder interessante vom Jahre 1562, der andere

von 1552 ein wertvolles Werk, ungefiihr im Gharakter jenes in der Kr3'pta von

St. Gereon, ebenfalls in Tuffstein ausgefiihrt und urspriinglich reieh Ijemalt. Der

Aufbau liber der Mensa beginnt mil einer Predella, welche in Nisclien die Briist-

bilder von vier Heiligen zeigt. Dariiber erheben sich vier korinthische Ornament-

Pilaster, die in der Mitte eine groBe Niscbe mit der gegen 7* Meter hohen Gestalt

des Antonius Eremita, an den Seiten

je zwei kleinere Nischen iibereinan-

der mit balb so groBen Figuren weib-

licher Heiligen einschlieBen. Uber

dem Gesims ist die Widmungstafel

als reich eingefaBter Aufsatz ange-

bracht; die obere Kronung des Gan-

zen bildel ein Kruzifixus. Alle Glie-

derungen sind mit eleganten Laub-

ornamenten im zierlichen Stil der

Friihrenaissance bedeckt. In die obe-

ren Teile spielt eine Reminiszenz go-

tischer, mit Krabben besetzter Bugen
hinein. Die Ausfiihrung durchweg
von groBer Feinbeit. Die Pilaster

haben zart gezeichnetes Laubwerk,

Gold auf blauem Grunde. Die korin-

thischen Kapitelle sind ganz ver-

goldet; ebenso die Seitenverzierungen

des Aufsatzes. Die Figuren in den

Nischen haben durchweg Bemalung
und Vergoldung; die Nischen sind

auf blauem Grund mit silbernen Or-

namenten bedeckt.

Rheinaufwarts ist zuniicbst in

Andernach der Leyensche Hof als

ein Steinbau der Spatrenaissance mit

prachtigem Barockportal bemerkens-

wert. In Koblenz sind mehrere

Erker, so die an der Eeke der Kreuz-

straBe, zu nennen. Wichliger ist al)er

die Jesuitenkirche, ein stattlicher Bau
der Spatzeit, etwas friiher als die

Kolner, von 1(309— 17 aufgefiihrt, und

wieder in anderer Weise Miltelalter

und Antike mischend. Die drei Schift'e

werden durch dorische Saulen mit

Rundbogen-Arkaden geteilt; auch die

Emporen liber den Seitenschiffen

offnen sich in iihnlicher Bogenl'orm

gegen das Mittelschiff. Dagegen zei-

gen sanilliche ilaume spiitgotische

Netzgewolbe; ebenso sind die Fenster

.,, ,,,,, ,. , . , ,„ , ..,. ,,, , spitzbogig mit Fischblasen-MaBwerk:
Abb. :«ll Eiiitaph iler l'falzf;nirm Alberta '

, F '^
,. i r. it-.

zu Siiiimeni auch euie stattliche Rose an der r as-
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sade ist noch in spiitgotischer Weise
gegliedert. Docli spielen bei der Be-

handlung der Details Eierstab und
Perlschnur eine groBe Rolle. Die Fas-

sade erhiilt nichl bloB durcb das Rosen-

fenster, sondern auch durcb ein lieiter

geschmlicktes Portal niit vier einfas-

senden Saulen und nischenartigem

Aufsatz in reichen Friibbarockformen

lebendige Wirkung.M Auch das an-

stoBende Jesuitenkollegium zeigt eine

tiichtige Bebandlung ini Iteginnenden

Barock, der siidliche Fliigel 1588, der

westlicbe 1592, der niJrdlicbe ein .lahr-

hunderl spiiter erbaut.

Nordlich im Kreis Altenkirchen

finden wir die Uberreste des Schlosses

Friedewald: meist Ruine, docbsteht

noch der sehr schone Hauptbau zwei-

stockig, mit dorischer und ionischer

Pilasterordnung und Steinkreuzen in

den Fenstern, Niscben dazwischen,

von strengster Bebandlung dieser Ord-

nungen und vollendetslem ernstem De-

tail; ganz oftenbar von franzosischem

Arcbitekten gebildet.-) Innen einige

vortreffliobe Tiiren und Kamine, mit

der Jahreszabl 1582.

Von den Grabdenkniiilern in der

Karmeliterkirche St. Severin zu B op-

par d, die schon in Bd. I kurze Erwah-

nung fanden, telle ich in Abb. 327 das

priichtige Wandgrab des Joliann von

Eltz und seiner Gemablin vom Jahre 1548 mit. Originell ist der Aufliau des aus

drei Flachnischen bestebenden Monumenles; reizvoll die feine Dekoration der

Pilaster, der Bogenfiillungen und der wie aus Goldscbmiedewerk gearbeiteten

Umsaumungen der Niscben. Im mittleren Felde sieht man die Taut'e Giiristi dar-

gestellt, zu beiden Seiten die knienden Gestalten der Verstorbenen, bei denen
selbst die Kostiime aut's zierlichste durchgebildet sind. Es ist eine Schopfung
von hohem Reiz und steht der Richtung Joh. Beldensnijders nahe. Leider f'eblen

die Aufsiitze. Nordlich das sehr feine der Margarethe von Eltz in Solnbolener

Stein, von dem Bayern Loyeii Ikring 1519 ausget'iibrt.

Andere elegante Epitaphien sieht man in der Kirche zu Meisenheim;
doch haben dieselben bei Gelegenbeit der t'ranzosiscben Invasionen stark gelitten.

Dagegen ist siidlicb die Grabkapelle der Herzoge von Pl'alz-Zweibriicken im
16. Jahrbundert angebaut, mit scbunen Gewolben, deren Rippen und ScbluBsteine

zum Teil freibilngen; anmutig ornamental bemalt; ringsum priichtige Monumente
und Gedenktafeln : insbesondere das von 1571 t'iir Wolfgang und seine Gemablin
Anna von Hessen ; die beiden knien lebensgroB zu seiten des Kruzitixes. AUes
Dekorative von groBer Schonbeit. Der Stil des Werkes dem Johcnnis am Trar-
hach nahestehend.

.\hh. 330 Aus St. Matheis zu Trier

1) Abb. b. Fritsch. -) Abb. b. Fritbcb.
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Besser ist es den anmutigeii Grabmiilem in der Pfarrkirche zu Simmern
ergangen. Eine Seitenkapelle bildet dort ein Mausoleum des ehemaligen Pfalz-

graflichen Hauses. Zu den zierlichsten DenkmiUern der Friihrenaissance gehort

das Epitaph der Pfalzgrafin Johanna,

gebornen Griifin von Nassau und Saar-

briicken, von dem ich einen der ele-

ganten Pilaster unter Abb. 328 mitteile.

Das Denkmal wurde wohl bald nach
dem Tode der Dame (f 1513) durch

ihren Sohn Johann II. errichtet. Die

Figur selbst nicht von hervorragendem
Werte. Eine tuchtige dekorative Arbeit

ist sodann das Doppelmonument des

eljen genannten Pfalzgrafen Johann II.

(f 1557) und seiner ersten Gemahlin
Beatrix von Baden, wahrscheinlich bald

nach ihrem 1535 erfolgten Tode aus-

gefiihrt. Ftir seine zweite Gemahlin
Marie von Ottingen hat der Pfalzgraf

dann 1555 ein selbstandiges kleineres

Denkmal errichten lassen, das wiederum
die Reliefgestalt derVerstorbenen in einer

hochst eleganten Renaissancenische ent-

halt. Johann II. zeigt sich in diesen

Denkmalern als einer der kunstlieben-

den Fiirsten seiner Zeit, wie er auch

zu den gelehrtesten gehorte. In seinem

Schlosse, das spater 1G89 durch die

Mordbrennerbanden Ludwigs XIV. ein-

geaschert wurde, erriclitete er eine

Druckerei, aus der unter Leitung sei-

nes Sekretars Hieronymus Hodler eine

Reihe kiinstlerisch ausgestatteter Werke
hervorging (vgl. iiber dessen Perspektive

Bd. I, S. 132). Rodlers Grabmal (f 1589)

befindet sich ebenfalls in der Kirche zu

Simmern, und ebendort ein sehr zier-

liches Epitaph des Johann Stephan Rod-

ler (f 1574-), wahrscheinlich seines Soh-

nes. Noch ein fein behandeltes Denk-

mal von 1554 an einem Pfeiler dersel-

ben Kirche verdient wegen seiner edlen

Einfachheit Erwiihnung. Von dem Cha-

rakter der dortigen Arbeiten gibt wei-

teres Zeugnis unsere Abb. 829, welche

das bloB durch Wappen und Inschrift-

tafel geschmiickte Epitaph der Pfalzgrafin Alberta vom Jahr 155.3 darstellt. Dies

Werk bewegt sich in den Formen einer anmutigen franziisischen Friihrenaissance.

Das imijosanteste alter dieser Denkmiiler ist das Doppelmonument, das der letzle

Pfalzgraf von Simmern, Richard, sich und seiner Gemahlin Juliane von Wied
bald nach deren Tode (f 1575) errichten liefi. Es enthalt die beiden lebensgroBen

Statuen des fiirstlichen Ehepaares in einer prachtig mit vortretenden Saulen und

Abb. 3H1 Grcifenklauiieiikinal ira Dom zu Trior
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biblisclien Reliefs geschmiickten nisclienarligen llalle und triigt die iippigen, schon

vielfach barock umgebildelen Formen der Spiltrenaissance. Als Vert'ertiger darf

man vielleicht den Meister Johann von Trarbafh ansehen, der als SchultheiB und
Bildhauer zu Simmein lebte. das oben Bd. I erwillinte priicbtige Epitaph des

Grafen Micbael in der

Kircbe zu Wertbeim
schuf und 15G8 laut noch

vorhandenem Kontrakt

das ahnlich bebandelte

Grabmal des Grafen Lud-

wig Kasimir von Hoben-

lohe fiir die Kircbe von

Ohringen arbeitete.M

Nur diirftig ist es

um die Renaissance in

dem durcb seine gewal-

tigen Rumerwerke wie

durcb die grofiartigen

Denkmale des Mittelalters

hervorragenden Trier
beslellt. Die Stadt selbst

tragi weder in iiffent-

lichen nocb in biirger-

lichen Privatbauten ir-

gendwie ein bemerkens-

wertes Ergreifen des

neuen Stiles zur Scbau.

Am meisten kommt die-

ser audi hier, dem geist-

licben Gharakter des Bi-

schofsitzes entsprecbend,

in einigen kircblichen

Werken zur Erscbeinung.

InderLiebfrauen-
kirche sind im Siidflugel

die Reste des bl. Grabes

aufgestellt, erricbtet 1531

vom Decbanten Cbristopb

V. Reineck. Die zum Teil

fehlenden Figuren stan-

den in einem hohen

triumpbbogenartigen Ge-

hiiuse ; alles in einer vor-

nehmen italieniscben,

franzosisch anklingenden

Hocbrenaissance. Den
Aufbau kront eine Auferstehung. In der Sakristei ein geradezu vollendet scbones

Epitapb des Domkantors Job. Sigensis, •{- 15G4.

Im Innern von S t. Ma 1 1

b

eis an der Nordseite sind einige Reste stark zer-

storter Epitaphien durcb die auBerordentliche Feinheit ibrer Arbeit Ijemerkenswert

Al>b. 'SSI JletzenhausL'iulciiknial im Dom zu TriiT

1) Becker im Kunstbl. 1838 Nr. 89 : rgl. 1833 Xr. 29.
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(Abb. 330). Vielleicht die lelzten Werke Joh. Beldensiiyders, in denen audi er

dera fortgeschrittenen Zeitgeschmacke sein Opfer zoUte.

Das Bedeutendste besitzt derDom in zwei bischoflichen Grabmonumenten,

welche allerdings zu den herrlichsten derartigen Werken unserer Renaissance

gehciren. Beides sind Wandgraber von stattlicher, ja groBartiger Anordnung und

reichstem Schmucke. Das friihere hat Erzbischof Richard von Greifenldau (f 1531)

sich noch bei Lebzeiten 1524

errichten lassen
')
(Abb. 331).

Zwei langgestreckte Pilaster

umrahmen eine Nische, in

der eine Reliefdarstellung

des Gekreuzigten, von der

hi. Helena und Magdalena,

sowie der herrlich aus-

drucksvollen, eines Holbein

wiirdigen Gestalt des Ver-

storbenen verehrt, welcher

von S. Petrus empfohlen

wird. Vor die Pfeiler sind

in etwas lockerer Kompo-
sition unten und oben klei-

nere Pilaster mil Heiligen-

figuren gestellt. tjber dem
eleganten Gesims bildet das

l)rachtvoU ausgefiihrte Wap-
pen des Erzljischofs, von

zwei Greifen gehalten, den

AbschliiB. Alle Fliichen sind

niit kostlichen miniaturartig

gearbeiteten Ornamenten der

ersten Friihrenaissance be-

deckt. Besonders reizvoll

der untere Fries mit Ran-

kenwerk und Figiirlichem

von geistreicher Erfindung

und Lebendigkeit. DasWerk
steht sichtbar uuter dem Elin-

(lasse Loj/iii llerhx/s, aber

mehr noch unter dem des

MiiinzerMeistersdesdortigen

Urieldenkmals, ki'tnnte so-

gar sehr wohl ein Spiitwerk

dieses Ktinstlers sein.

Das zvveite Monument ist dem 1540 gestorl)enen Erzbischof .iohann von

Metzenhausen gewidmet (Abb. 332). In der groBen Mittelnische die lebensvolle,

meisterlich behandelte Gestalt des Verstorbenen ; in den kleineren Seitennischen

Petrus und Paulus. In der oberen Kronung Delphine, welche in Ranken auslaufen,

auf denen iihermiitig spielende Putten reiten. Auf den Ecken zwei ritterliche

Heilige, ganz oben Christus am Kreuz mit Maria und .loliannes. Audi bier das

architektonische Geriist aufs iippigste mit Ornamenlen bekleidet, die von voll-

Abb. 333 Portal der erzbiscbuflicben Kcsidonz zu Trier

1) Aufn. bei Ortwein, 12. Abt. Tal'. I ) ii. IT).
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Abb. 334 Hof dur crzbischunichen RcsiJouz za Trier

endeter Reife, nicht melir der minutiosen Feiiilieit wle am ersten Monumente
sind. Die Nischen sind in iihnlicher Weise goldschmiedarlig gesaumt, wie an

jenem Denkmal in Boppard; aber

das Figiiiiiche hier ist dem dorligen

weit iiberlegen. Es ist ein Meister-

werk des oft genannten ausgezeich-

neten Joltann Belden.'<niiiler aus Mini-

ster, neben dem Hildeslieimer Lelt-

ner sein schonstes Werk. Diese bei-

den herrlichen Arbeiten sind sonst

in der deutschen Friihrenaissance

nicht iibertroffen. Selbst Frankreich

und Spanien diirften ans ihrer ersten

bltihendsten Renaissance wohl Rei-

cheres, doch nichts Besseres zu bie-

ten haben. Das kleine Osnabriicker

Denkmal imd der Ilildesheimer Lett-

ner schlieBen sich wurdig an. —
Wir erkennen in diesen wunder-

vollen Leistungen die wahre Nach-

folge des deutschesten und doch

klassischsten unserer Bildhauer, Pe-

ter Vischers. Wer vor dem Metzen-

hausendenkmal steht, den weht aus

den so unendlich nattirUch und wahr
empfundenen Gestalten des Erz-

bischofs und der beiden groBen Abb. ;& Ciebd der erzbisohuflicUen lU-sidcnz zu Trier
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Abb. 3;io ri'trasbnuiiii'M zu TriiM-

Apostel ein tiberzeugen-

der Hauch wahren bild-

hauerischen Geistes an,

zugleicli einer kunstle-

rischen Unbei'angenheit

und einer kustlichen De-

likatesse, wie wir ihn in

solcher Starke nur noch

vor dem Sebaldusgrab

empfinden.

Wiederum spiiter, da-

bei eins der priichtigsten

und reichsten Werke Hirer

Art, ist die Kanzel (Abb.

29 Bd. I), an welcher die

(iberschwengliche Deko-

rationslust der reif aus-

gebildeten, schon zum
Schweifstil neigenden Re-

naissance zur Entfaltung

kommt.\) Sie ist laut in-

schriftlichem Zeugnis von

Hans Ruprecht Hoffmann

1572 ausgeluhrt worden.

Den Namen desselben

KUnstlers lindet man in

der Liebfrauenkirche
an dem ebenfalls priich-

lig behandelten Altar mit

dem Epitaphium der Dom-
pnipste Hugo Kratz von

bei Lebzeiten der StifterScharffenstein und von der Leyen, wahrscheinlicli noch

ausgefiihrt.

Der Erzbischiifliche Palast, der sich an die gewaltige antike Basilika

lehnt, heute Kaserne, zeigt derbe Barockportale ^) (Abb. 333) im lebhaftesten Stil

Wendel Dietterleins oder Dilichs, und im zweiten Hofe eine einfach, aber stattlich

angelegte Wendeltreppe auf dreifacher Siiulenstellung; leider ist die Wirkung heute

stark gestOrt. Das Ganze, ein urn zwei Hofe sich erstreckendes SchloBgebaude,

das Kurfurst Lothar von Metternich 1599— 1623 mit Benutzung der Basilika er-

baute. Die Hoffassade hat drei Geschosse mit Fenslerkreuzen und gebrochenen

Giebeln in der Art des Aschaffenburger Schlosses oder iiberhaupt der StraBburger

Schule; wir diirfen sogar vielleicht wieder an <i. h'idhKjer als Entwert'er denken

(Abb. 334), dem entsprechen auch die Giebel des Bauwerks mit ihrer phantastischen

UmriBlinie (Abb. 335).

Die Biirgerhiluser am Markt konnen mit ihren Barockgiebeln kaum An-

spruch auf Bedeulung machen. Dagegen ist der 1595 von dem schon erwahnten

Bildhauer llolfmann ausgefuhrte Pe trusbrunnen auf dem Markt eine zwar

im I'^igurlichen sehr derbe, mehr dekorative, aber im Aufbau ansprechende

Arbeit") (Abb. 336).

1) Aufn. bci Ortwein, a. a. (). Taf.
'

-I A\ifn. ebeiula Taf. 5 ii. fi.

•'j Aul'n. cbeiida Taf. 17 u. 18.

-12.
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In Z ell an der Mosel sielit man ein kleines maleiisches JagdschloBchen,

1542 von Ludwig von Hagen, Erzbischof von Trier, erbaut, das durch seine

runden Erkertiirnie und ein naives Gemisch von gotischen und Renaissanceformen

anziehend wirkt. Audi ini Innern zeiy;en die Wolbungen nocli ein Zuriickgreifen

zu mittelalterlichen Klementen. Zu Bittburg ist der Kobenhuf ein zierliclier

Bau spiiterer Renaissance von 157(), doch nur teilweis erlialten. Soberniieini

besitzt ein stattliches schlofiartiges Gebiiude des ausgebildeten Stiles, durch kriiftig

fassettierte (Juader und malerisclien Erkerturm hemerkcnswert.

Gar vieles noch ist in den Gegenden der Mosel und des benachbarten Rhein-

gebietes an kleinen Schliissern, liathausern und burgerliclier Architektur; Stiidtchen

wie Bernkastel, Kochem, Karden und so viele andere sind wahre Fundgruben einer

frohlichen maleri-

schen Baukunst

insbesondere aus

der Renaissance-

zeit. DerMalerwie

der Architekt wird

da die reizvollsten

Studien machen
kOnnen, freilicb

ohne auf grotSe und

aufwendige Werke
der eigent lichen Ar-

chitektur zustoBen.

Aber gerade diese

zierlich heiteren

Bauwerke in Stein,

Holz, vorwiegend

mit dem (irtlich be-

stimmenden Schie-

fer gedeckt und gar

oft auch an den

Wanden bekleidet,

sind in ihrer Art

die liebenswurdi-

gen Reprilsentan-

ten echt deutscher

malerischer biirger-

licher Baukunst.

Im iibrigen sind

auch in der Trierer

Diozese, ilhnlich

wie im KOlnischen

Sprengel, die kirchlichen Werke, die Grabmaler, Kanzeln u. dgl., welche mehr

der Plastik und dekorativen Kunst als der eigentlichen Architektur angehuren,

weitaus das formal WertvoUste.

An dieser Stelle dilrfen wir doch nicht unterlassen, das dem Moselgebiet

durchaus auf das nachste verwandte Luxemburg noch kurz zu beriihren. Die

friiher durch ihre gewaltigen Festungswerke beriihmte Stadt, iiber eine Menge von

Hiigeln hiniiberfassend, ist doch trotz der Entfestigung von hohem malerischem

Reiz auch in den Resten ihrer Befestigungen. Das groBherzogliche SchloB, einst das

Rathaus, entstammt dem Ende des Ki. Jahrhunderts, malerisch, mit zwei reich ver-

Abb. 337 Iniicrt'S der Katbuclralc zu Luxemburg
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zierten Erkern, doch in der Stadt kaum mehr bedeutend, als eiu besonders reicher

Patrizierpalast. Dagegen darf die Kathedrale als eine dritte echt deutsche

Gestaltung im Sinne der Wolfenbiitteler und der Biickeljurger Kirche Ijezeichnet

werden. Ebenfalls aus dem Anfang des 17. Jahrhuiulerts, — eine Hallenkirche

mit spitzbogigen Gewiilben auf dorischen, reichen Sauien, mit pracbtvoUer West-

empore (Abb. 337) und reicbeni viersauligem Portal auf der Sudseite, steht sie

ganz wie jene letztgenannte Kirche auf das starkste unter dem Einflusse der

Dietterleinscben Kupfersticbe, die zum Teil sogar (Westemi)ore) direkt nacbgebildet

sind. Die Kircbe wird 1G21 erbaut sein; das Portal (Aljb. 338) triigt diese Jabres-

zabl. — Sie bat, als katboliscbe Kircbe drei ( ibiire nebeneinander; sonst scblieBt

sie sicb der Biickeburger Kircbe am niicbsten an. Sie gilt meist als altere gotische

Kircbe mit Renaissanceausstattung; ein Blick aber scbon auf die schonen dori-

schen Sauien des Scbiffs mit ibrem reichen Flachornament iiber den ganzen

Scbaft belehrt uns, da6 wir ein reines Renaissancewerk vor uns baben.

Besonders anziebend ist, wie bemerkt, der Holzbau der Rheingegend,

dem wir noch eine znsammenfassende Betracbtung widmen miissen, um so mehr
als er sicb von der nieder-

sacbsischen Gruppe wesent-

lich unterscheidet. Wiihrend

dort die einzelnen Stockwerke

so weit wie moglicb uberein-

ander vorgekragt werden und

dadurcbjenesreicheplastiscbe

Leben, jene energische Glie-

derung erhalten, von der

unsre Abb. 281—88 mannig-

facbe Anscbauung gewiihren,

sind die rheiniscben Holzbau-

ten bei nioglicbst geringem

Vorsprung der Stockwerke

minder krattig entwickelt,

minder j)lastisch durcbgebil-

det, und sucben, was ibnen

darin an Lebendigkeit abgeht,

durch eine mehr maleriscbe

Verzierung der Flacben zu

ersetzen. Es ist an Stelle je-

nes kraftvollen Lebens der

niedersachsiscben Bauten ein

feinerer malerischer Reiz

ibnen eigen. in scblicbter fast

kunstloser Weise trat uns

dieser Stil scbon an dem Gie-

belbaus zu Eppingen (I. Bd.

Abb. 136) entgegen. Dort sind

alle Elemente der Konstruk-

tion obne VerbiUlung und fast

obne ornamentale Ausbildung

einfach zum Ausdruck ge-

bracbt. Etwas zierlicber und

reicher stellte sicb das Rathaus

Abl).3os I'uiiai iicr KathLiiraiu zu i.uxuciiiHug ZU Derrcnbacli (1, Abb. 141)
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(lar; doch zeigt es bereits kiinst-

leriscli ausgebiklete Eckpfosten

unci hiilische Musler in den Kie-

geln der FensterbriistunKen. In

nocb zierlicherer Weise ist die-

selbe Art der Dekoration an deiii

Deutscben Hause aus Schwa-

biscb-Hall durcbgefidirt. Man
sieht zugleicb aus unsern Bei-

spielen, da6 diese BebandUing

des Holzbaues sich nicht bloss

iiber den Olterrhein, sondern

auch iiber die angrenzenden

Gebiete Sciiwabens und Fran-

kens erstreckt.

Uberall berubt hier die

kiinstlerische Bebandlung auf

dem Grundsatz, die konstruk-

tiven Bestandteile mrigUcbst

unverbiillt darzulegen und zum
Ausgangspunkt fiir die Deko-

ration zu macben. Daber wer-

den die Pfosten besonders kraf-

tig betont und nicht bloB durcb

geschnitztes Flachornament be-

lebt, wie es unsre (Abb. 339

rechts) zeigt, sondern nanient-

lich die Eckpfosten werden

kraftiger in Saulenform aus-

gebildet, woljei Kanneluren,

Giirlungen, Blattwerk und an-

deres Ornament im Sinne der

Renaissance zur Verwendung kommt, wie dieselbe Figur an zwei Beispielen weist.

Wabrend diese Gbeder die Vertikale betonen, wird die Horizontals durch das

iniiBige Vortreten der Scbwellbalken nur bescbeiden angedeutet, so daB einige

ausgekeblte und abget'aste Glieder, bisweilen wobl als gewundenes Tau cbarak-

terisiert, geniigen. Namentlicb aljer fallen die vortretenden Balkenkopfe des

niedersachsischen Holzbaues viiUig fort.

Im iJbrigen wird die Dekoration der Fassaden dadurch bewirkt, da6 die

Riegel in mannigfacben Linien gefiibrt werden, indem man sie in verschie-

denen Biegungen scbweift und kreuzt. Diese dem Holzstil durcbaus ent-

sprechende Tecbnik bringt dann bilufig Gestaltungen bervor, die an die Gotik

erinnern. Besonders reicb werden durch derartige Verschlingungen die Fensler-

briistungen geschmuckt (Abb. 340). Die ()ffnungen selbst sind nach der Sitte

des Mittelalters in Gruppen angeordnet und oft mit vorspringendem Rahmen
eingefaBt, der, wie dieselbe Figur zeigt, meistens von biibscben Konsolen ge-

tragen wird. Pfosten und Rabmen werden abgefast und mit verzierlen Rund-
staben gegliedert, aucb sonst durcb Scbmuck von verscblungenen Biindern,

Schuppen, Bliittern u. dgl. reich hervorgehoben. Eine selbstandige Verdacbung,

auf einem Zabnscbnittgesims ruhend, scblieBt dann oben solche Fenstergruppe

ab. So in Abb. 341 an einem hiibschen Giebelhause voni .lahre ICiOli zu Traben
an der Mosel.

Abb. 339 Pfosten von Holzliiiusern zu Bop]iai'd

Ltibkc-Haupt. RenaissaiR'O in Iioutschlaini IT . Aufl. 33
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Alib. 340 Feiistovliriistunnon aus Bo]i|iar(i

Es ist aber stets eine feine Anmut, die der Dekoration ihr festes Ma6 an-

weist. Mit Vorlielje fiiyt man den Fassaden kraftig vorspringende Erker hinzu,

sei es da6 dieselben auf den Ecken polygon ausgekragt sind, wie ein besonders

originelles Beispiel an einem Hause von 1572 in Rhense vorkommt, oder da6

Abb. 341 Vun eiiiom Holzbaus zu Traben
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die Mitte der Fassade durch Vorbaulen ausgezeiclinel wird. Der KinlluB der Re-

naissance spricht sich uljerall hauptsiichlich durch die Gliederung der Schwellen,

Pfosten und Rahmen, sowie durch die Ausbildung der Gesinise aus: hierbei

kommen die antiken Ghederungen, die Karniese und andere wellenfurmige

Gheder, die Zalinschnitte, Perlschniire, Flechtliander, Konsolen u. dgl. zu viel-

facher Verwendung.

Ohne hier auf Einzelnes zu weit iiberzugehen, mugen nochBoppard und

Bacharach, sowie an der Mosel Traben, Bruttig, Ediger, Klotten be-

sonders genannt werden. Es bedarf kauni der Benierkung, daB manches kiinst-

lerisch Wertvolle dieser Art sich auch sonst vielfach in andern Orten dieses Ge-

bietes befindet.

Achtzehntes Kapitel

Die nordhessischen Gebiete

In den weitgestreckten vom Main bis zur Weser reichenden hessischen Lan-

dern. die wir zum SchhiB unsrer Betrachtung zusammenfassen, tritt weder das

Biirgertum noch die geistliche Macht in bedeutenderen Kunstschopfungen hervor;

dagegen ist es das Furstenlum, dem die Renaissance auch hier eine charaktervolle

Bliite verdankt. Als Philipp der (iroBmiilige 1509 von seinem Vater, Landgraf

Wilhelm II., den alleinigen Besitz der gesamten hessischen Lande erbte und schon

in seinem vierzehnten Jahre durch Kaiser Maximilian als groBjiihrig erklart wurde,

trat der junge hochgemute Fiirst mitten in eine Zeit der Kampfe und Ver-

wirrungen. Seine rasche, kiihne und otTne Natur machte ihn bekanntlich zu

einem Vorkampfer der protestantischen Partei und nach der unglucklichen Schlacht

von Muhlberg durch die Arglist spanischer Politik zum Gefangenen Karls V. Als

er 1552 seinem Schwiegersohn Moritz von Sachsen die endliche Befreiung aus

schnodem Gewahrsam verdankte, blieben ihm bis zu seinem Tode 1567 noch eine

Reihe ruhiger Regierungsjahre, die er dem Besten seines Landes widmete. Philipp

war tief von dem religiosen Pathos seiner Zeit ergriffen und wandte vor allem

der Durchfiihrung der Reformation, dem Kirchen- und Schulwesen und der Ord-

nung der Verwaltung seine ganze Sorgfalt zu. Er war es, der schon 152G die

Universitat in Marburg, die erste evangelische Hochschule Deutschlands, stiftete,

aus den eingezogenen Klosterglitern dotierte und zuniichst hauptsachlich zur

theologischen Lehranstalt bestimmte. Er war es audi, der auf dem von ihm be-

rufenen und personlich geleiteten Religionsgesprach zu Marburg die Zwistigkeiten

zwischen den Wittenberger und Zuricher Reformatoren beizulegen suchte.

Begreiflich, daB diese Bestrebungen ebenso wie die kriegerischen Verwick-

lungen seines Lebens ihn nicht zu einer Pflege der Kiinste gelangen lieBen. Erst

seine Sohne, unter die er das Land teille, vermochten sich ruhigerer Zeiten zu

erfreuen und in glanzenden Monumenten audi ihre Kunstliebe zu betiitigen. Am
wichtigsten fiir unsre Betrachtung sind darunter Wilhelm IV., dem die Hiilfte des

hessischen Gebietes mit der Residenz Kassel zutiel, und Georg I., welcher den

schon im 1. Bande betrachteten siidlichsten Teil mit Darmstadt erhielt und Stifter

dieser Linie wurde. Weniger kommt fur uns Philipp II. in Betracht, wogegen
Ludwig IV., welcher Oberhessen mit der Residenz Marburg erhielt und IGO-l ohne

Erben starb, fiir die Entwicklung der Renaissance in diesen Gegemlen nicht uner-

heblich ist.

Wilhrend somit der neue Stil in den eigentlichen hessischen Gebieten erst

ziemlich spat zur Geltung kommt, haben wir ihn in den siidlichen Teilen, den

heutigen Provinzen Starkenburg und Rheinhessen, in einigen friihen Denkmalen
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angetroffen, die hauptsaehlich durch die alien Dynastenfamilien des Landes ge-

schaffen wurden. Dort war es oline Zweifel die nahe Beriihrung mit den mittel-

rheinischen. pfillzisclien und frilnkischen Bauschulen, die zur Aufnahme der Re-

naissance den ersten Anstoll gab und den Gharakter jener Bauwerke bestimmte.

Wir haben daher jene rheinfrankischen Gegenden mit den groCen rheinischen

Stadten Mainz und Frankfurt, wie es in der Natur dieser Bezieliungen zur friln-

kischen Kunst liegt, bereits im AnschluB an diese behandelt.

Niederhessen

Hier ist zunachst der von den Landgraten ausgefuhrten Bauten zu gedenken.

Die vielbewegte, durch die Stiirme der Reformationszeit erfullte Regierung Philipps

des GroBmiitigen war, wie wir sahen, einer stetigen Kunstpflege nicht giinstig.

Dagegen tritt sein Sohn und Nachfolger, Wilhehn IV., der Weise (15()7— 92), als

Freund der Wissenschaften und Furderer der Ktinste auf. Edlen Sinnes, auch

in religiosen Angelegenheiten sich einer niilden Auffassung zuneigend, vielseitig

gebildet, dabei ein ebenso kraftvoUer als erleuchteter Regent, nimmt er unter den

Fiirsten jener Zeit einen Ehrenplatz ein. Seine Lieblingsbeschaftigungen richteten

sich auf Astronomie und Mechanik; besonders aber war er ein Freund der bilden-

den Kiinste und begann schon 1557 noch unter seines Vaters Regierung den Grund-

stein zu einem neuen lie.'^idenzschloli in Kassel zu legen, das mit seinem goldnen

Saal, nach der Sitte der Zeit mit fursthchen Bildnissen geschmiickt, erst 1811

durch einen Brand zerstort wurde. Mit dem SchloB war auch hier ein Lustgarten

verbunden, auf der Hohe in der Gegend der jetzigen Schonen Aussicht mit seinen

seltenen Pflanzen aus fernen Landern, mit tiirkischen Tulpen, orientalischen

Hyazinthen u. dgl. sich ausdehnend. Fur die Myrthen und Zypressen, Granaten,

Lorbeer-, Zitronen- und Feigenbitume erbaute er ein eigenes Pomeranzenhaus, in

dessen offnem Saale ein „Spritzbrunnen" seinen Wasserstrahl bis zur Decke warf,

und von dessen Galerien und Altanen der Blick die Gartenanlage „Au" beherrschte.

In seinem daranstoBenden (Ibstgarlen pflegte der Fiirst trotz seiner Dicke das

Geschilft des Pfropfens und Okulierens als guter llausvater und Landwirt selbst

zu besorgen. Seine geliel)te Gemahlin, die sanfte Sabine von Wurttemberg, unter-

stiitzte ihn in solchen friedlichen Bestrebungen.

Von jenen Prachtbauten ist infolge des 1811 unter .lerome vielleicht absicht-

lich angelegten ungeheuren SchloBbrandes keine Spur niehr vorhanden ; nur die

untergeordneten Bauten des Renthofes und des Marstalls sind davon noch iibrig

geblieben. Aber in der ehemals kurhessischen, jetzt preuBischen Enklave Schmal-
kalden zeugt das stattliche SchloB, trotz arger Verwahrlosung doch in seiner

ganzen Anlage noch voUstandig erhalten, von der regen Bautatigkeit des edlen

Fiirsten.') Als Schmalkalden 1583 nach dem Aussterben der hennebergischen

Grafen an llessen fiel, lieB Wilhehn IV. sofort 1584 die alte Burg Walrab nieder-

reiSen und an ihrer Stelle das jetzige SchloB, die Wilhelmsburg, errichten. Von
der mitteiallerlichen Burg steht nur noch an der Ostseile ein unregelmaBig sechs-

eckiger Turm mit angeleimtem runden Treppenturm. Im (ibrigen ist das SchloB

in einem Zug entstanden ; 1586 liest man im Hofe: 1590 wurde die Kapelle ge-

weiht und IGIO in der Ausstattung voUendet. Als Baumeister wirkten C/irintoph

und Hans MiiUer, Hofschreiner.

Das SchloB (Ablj. 342 u. 343) bietet sich von auBen, auf sanft ansteigender

Hohe iiber der Stadt gelegen, als ein schmuckloses, massenhaft behandelles Viereck,

an der westlichen, der Stadt zugekehrten Seile mit einem Haupleingang und auf
dem sudlich vorspringenden Flugel mit einem viereckigen Turm versehen, der

1) Laske, Sclilod Willicliusbnrg bei Schmalkalden. Berlin 1895.



Abb. 342 Wilhclmsburg zii Sclimalkaldeii ErdgcseholS

Abb. S-ti Wilbelmsbui-K zu SflimalkabkMi T. Stock
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mil achteckigem Aufsatz iiber dem Dache emporragt. Im Innern entfaltet sich in

deni groBeii viereckigen Hot" ein reicheres architektonisches Leben. In der Haupt-

achse liegen die beiden dominierenden Eingange A und B mitten im westlichen

mid ostlichen Flugel, der letztere mit dem Brustbilde des fiirstlicben Erbauers

geschmiickt. In den Ecken sind vier achteckige Treppentiirme angeordnet, mit

reich behandelten Portalen. Noch drei andere Eingange liegen im Hofe, so da6

dieser im Ganzen mit neun Portalen versehen ist, alle verschieden behandell,

samtlich in iippigem schon stark entwickeltem Stil, mit reicher Anwendung von

Metallornamenten opulent imd gediegen in Sandstein diircbgefuhrt. In E ist ein

Saal von bedeutender Ausdehnung, wie ihn die meistcn Scblosser jener Zeit be-

saBen : in D befindet sich die groBe und gut beleucbtete Kuche.

Im siidlichen Flugel fuhrt ein Portal in die Kapelle C. Es ist ein ein-

faches Recbteck, etwa IG Meter lang und 13 Meter breit, durch zwei Reihen von

PtVilern in drei Scbiffe geteilt, mit tlachbogigen Kreuzgewolben bedeckt. An der

Westseite erhebt sich der Altar, iiber ihm an der SchluBwand die Kanzel und
dariiber die Orgel. An den drei andern Seiten ziehen sich niedrige Umgilnge,

dariiber zwei Emporen um das Mittelschiff. Der Zugang zu diesen liegt am
Ostende des siidlichen Seitenschiffs in einer Wendeltreppe, der Zugang zur Kanzel

und (Jrgel in dem der Westseite vorgebauten Turm. Der Raum empfiingt in

alien Teilen ein reichliches Liclit durch gekuppelte Fenster mit gotischem Kehlen-

profil. Die Gewolbe des Mittelschiffs werden durch dreifache Zugauker zusammen-
gehalten. Die obere Reihe derselben, die urspriingliche, ist in der Mitte mit

hubsch gemalten Fruchtschniiren geschmiickt. Die ganze Anordnung und Ein-

richtung des Raumes zeigt die endgiiltige Ausbildung jenes Typus evangelischer

SchloBkapellen, welcher zuerst im SchloB zu Torgau eine klare, zielbewuBte

Form gewonnen hat.

Einen hervorragenden Wert darf der kleine Raum beanspruchen durch die

ebenso maB voile als wirksame Dekoration, die in solcher VoUstandigkeit und
Erhaltung kaum anderswo sich findet (Abb. 344). Alle Flachen sind aufs Ele-

ganteste mit Stuck bekleidet, an den Gevvolbrippen siebt man feine Perlschniire,

an den Gewulben der Emporen und des Mittelschities entfallet sich die reiche

Ornamentik der Zeit mit Masken, Frucht- und Blumengewinden, Rollwerk und
mannigfach erfundenen Metallornamenten. Die letzteren bekleiden auBerdem
siimtliche Flachen der Pfeiler, Bogenfenster und Friese. Das alles ist auf weiBem
Grunde, in den SeitenschiiTen farblos, im Mittelraum aber mit sparsamer An-

wendung von Gold und Farbe zu einer bewundernswiirdig eleganten Wirkung
gebracht. Die Urnamente sind in einem braunen Ton umrissen, mit kriit'ligen

Schattenlinien und niaBvoller Anwendung von Gold; die iiberall als Auslaufer der

Form sich entwickelnden Masken u. dgl. sind farbig gehalten, das Gold fiir die

Hauptlinien auigespart, so daB die Wirkung hochst delikat und elegant ist. Die

Brustungen der Emporen, durch geschweifte Kragsteine geteilt, haben die fiir sie

bestimmten Reliefs, welche durch fortlaufende Nummern angedeutet werden, wohl

niemals erhalten und fallen deshalb aus der Gesanitvvirkung heraus. Dagegen
sind von trefflichem Effekt die zahlreichen goldenen Schilder an den Friesen,

welche mit Bibelspriichen in dunkler Schrift liedeckt sind. An den obersten

Schildbogen sind liegende Apostelgestalten in Stuck ausgefiihrt. Der Altar von

weiBem Kalkstein rulit anf den Emblemen der Evangelisten. Sehr hiibsch ist

iiber ihm auf einer Konsole die Kanzel vorgebaut. In der Deutschen Renaissance

gibt es wenig Innenraume von ilhnlicher Vorziiglichkeit der Dekoration. Der
Meister des 1590 geweihten Baus war der Niederlander WUhcliu Vcrniich-CH, Nieder-

lilnder, offenbar der friiher genannte Erbauer der Rathaus-Voihalle zu Koln, der

bereits dort den glanzendsten Beweis seiner Kunst gegeben.
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Die librigen Teile des Schlosses l)efinden sich in einem Zustande trauriger

Verwahrlosung. Da namlich 1813 das SchloB als Lazarett verwendet wurde, lilt

die innere Ausstattung dessell)en erlielilicli, erfiilir dann aber vollstandige Ver-

wiistung, well infolge des ausgebrochenen Lazarettfiebers alle Gegenstande, und
zwar nicht bloB die vergoldeten Lederlapeien, sondern audi Fenster, Turen und
FuBbiiden herausgerissen wurden. Im ostliclien Fliigel entluilt das obere Stock-

werk den Riesensaal (G in Abb. 343), der l)ei 27 Meter Liinge und 14 Meter

Breite die geringe HiJlie von etwa 4\'2 Meter milU. Seine langen Deckbalken

sind in der Mitte durcli drei Holzsiiulen, an den Wanden durch entsprechende

Steinpfeiler gesttitzt, die sehr originell als liarocke Konsolen ausgebildet sind.

Die Decke zeigt noch Reste von Malereien, ebenso die Wiinde. Kin Kamin erhebt

sicli an dem einen Ende, an dem andern ein groBer Ufen, der untere Teil von

Eisen, 1584 bezeicbnet, der ol)ere Teil von schvvarzglasiertem Ton mit Hermen
und Karyatiden verziert, an den Feldern Christus am Kreuze und andere bib-

lische Darstellungen in etwas stumpfem Relief: der AbscbluB gegen die Wand
wird in pbantastischer Weise durch eine groBe gewundene Ilermenfigur gebildet.

Noch mehrere anstoBende Zimmer haben reicli gemalte Tiireinfassungen im
Schweifstil, lieste von Wandgemiilden, gutgegliederte Holzdecken, namentlich

bei F, und alte Ofen. Alles aber liegt in einem kliighchen Zustande von Verodung.

In der Stadtkirche ist einer der prachtvollsten messingenen Kronleuchter

der Renaissance, zum Teil noch mit gotisierenden Blumen, die einzelnen Arme
in Mannerkupfe auslaufend.

Der H ennebergerh f , siidlich unter dem SchloBberg gelegen, hat zwei

Portale in spiiter Renaissance und an der langgestreckten nordostlichen Fassade

im oberen Stock eine Galerie auf toskanischen Saulen. — Das Gasthaus zur Krone,

in dem 1531 der schmalkaldisclie Bund geschlossen wurde, ist ein schlichter

Fachwerkbau, dessen altes Tafelwerk im Innern durcli Tapeten verkleidet ist.

Wenig, auch dies Wenige ohne sonderlicbe Bedeutung, enthalt, wie oben

bemerkt, K ass el. Von den I'urstlichen Bauten ist der Mar stall zu erwiihnen,

ein ausgedehntes Werk, einfach und tiichtig mit einer Anzahl schwerer Barock-

giebel geziert, deren Form auf die Regierungszeit des baulustigen Wilhelm IV.

deutet. Von demselben Landgrafen wurde seit 1581 der Renth of begonnen, der

dann 1618 vollendet wurde. Ebenfalls ein zienilich einfacher Bau mit Barock-

giebeln und ein Brunnen aus derselben Zeit. Ahnlicli das Zeughaus von 1587. Ein

Prachtstiick dagegen ist das groBartige Grabmal Phiiipps des GroBmiitigen (i 15G7)

im Ghor der Martinskirche.') Es wurde von einem olTenbar in den Niederlanden

gebildeten Kiinstler, Elias Godfro aus Emmerich, Ijegonnen, der aber noch vor

volliger Beendigung seiner Arljeit 15G8 starb, worauf Adam Beuuniont, ebenfalls

ein Niederliinder, es 1570 vollendete. Xach Art eines kolossalen Altars aufgebaut,

aus Marmor und Alabaster, reich mit Bildhauereien geschmiickt, zeigt es prunk-

voUe und dabei ungewohnt kriiftige Fornien. Fein, einfach und anspruchslos sind

aber in den beiden untern Nischen die Portratfiguren des Landgrafen und seiner

Gemahlin Margaretha; auf dem Giebel sieht man, nach Michelangelos Vorbild,

zwei ruhende Gestalten, oben als Bekronung den Tod mit der Sense.

Die Martinskirche selber besaB in ihrem Siidturm (Abb. 345) ein hiibsches

Beispiel eines in Renaissanceformen gegliederten viereckigen Turmbaues rait

einem achteckigen Aufbau und Kuppeldach. Eine torichte Restauration hat diesem

und dem Nordturm eine „echt gotische" Spitze gegeben.

In den Burgerhausern herrscht abwechselnd Steinbau und Fachwerk, bis-

weilen beides verbunden ; darunter freilich nichts ungewohnliches oder von her-

1) .\bgpl). lipi Fritsch.
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vorragendem Wert.

Mehrfach kommen
staltliche Doppelpor-

tale vor, aus zwei

viillig gleich hehan-

delten Bogen. meist in

kriiftiger Rustika be-

stehend. Das schon-

ste Beispiel am Markt

in dem Eckhaus gegen

den Rentliof, die Pfei-

ler mil Nischen durch-

brochen, die Fassade

aul5erdem durch zwei

polj'gone Erker an den

Ecken belebt. Ein iihn-

liches Portal an einem

Ilause des Altstadter

Marktes; die Fassade

ist mil hoheni und
breitem Schweifgiebel

abgesclilossen. Die

ErdgeschoBe sind bei

diesen Hausern stets

in kraftiger Rustika

mit fassettierten <Jua-

dern durchget'iihrt, al-

les jedoch weder be-

sonders reich noch

fein. Mehrere Hiiuser

mit kriiftigen Giebeln

und Portalen in der

Obersten Gasse; ein Eckhaus daselbst mit Fachwerk in den oberen Geschossen,

die Formen antikisierend, die Schwellen mit Zahnschnittfriesen, bezeichnet 1G51.

Mehrere hiibsche Holzliiiuser in der Oberen Marktgasse, der Kettengasse, der

Oberen Fuldagasse und hinter dem .ludenbrunnen.

Altli. o4'' Martiiiskirehe zu Kassel

Oberhessen

In den oberhessischen Gebielen kommt zunachst die alte Residenz der Land-

grafen, Marburg, in Betracht. Allerdings steht hier das Mittelalter weitaus in

erster Linie, nicht bloB durch das Juwel unsrer friihgotischen Architektur, die

edle Elisabethkirche, sondern auch durch den imposanten Bau des alten Land-

grafenschlosses. Auf steiler Hohe iiber der alterttlmHchen Stadt aut'ragend und
weithin ins liebUche Lahntal schauend, enthalt das schon durch seine Lage an-

ziehende SchloB in dem herrlichen Saal und der damit verbundenen Kapelle

vorzugliclie Beispiele reinster frtihgotischer Bauweise. Die Renaissance ist hier

weniger zu Wort gekonmien, doch fehlt es nicht an einzelnen Werken, die otfenbar

einem unter Phihpps des GroBmiitigen Xachfolger ausgeluhrten Bau angehoren.

In dem aufierst schmalen SchloBhof best man an dem einl'achen Portal der noch

mittelaUerlich behandelten Wendelstiege die Jahreszahl 1567, an einem Baldachin

iiber dem innern Torweg 1570. Um dieselbe Zeit erhielt der groBe Saal das pracht-
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voile Portal, ein Meistersliick der Kunsttischlerei und namentlich durcli herrliche

eingelegte Arbeilen in farbigen Holzern sich auszeiclinend. Es tragi den Wahl-

spruch Philipps des GroBmiitigen : „Ich getraue Gott in aller Not." AuBerdem
die Inschrift: Xicolaus JlageiiniiJIer ron Franckenhausen, Hot'schreiner zu Mar-

purg 1573. Der Aufbau des Ganzen ist triumphbogenartig; toskanische und ionische

Siiulen bilden unten und oben die Einfassung ; das Ttirfeld wird durcli eine meister-

lich in eingelegter Arbeit ausgeluhrte arcbitektonische Perspektive belebt, die

AuBenflacben zeigen die damals beliebten maurischen Ornamente. Kredenztisch

und Musiktribiine samt dem zu dieser hinauffiibrenden Treppchen geboren der-

selben Zeit an. Ebenso ein zweites etwas kleineres Portal, ebenfalls mit Saulen

eingefaBt und von eleganten Schmuckformen.
Aus derselben Epocbe stammt eine der Siidseite des Scblosses vorgebaute

Halle, aus zwei Arkaden besteliend, die sicb auf derben, stark ausgebauchten
toskanischen Pilastern Offnen. Dariiber ist ein kleines ObergeschoB angeordnet,

mit einfacb geschweiftem Giebel abschlieBend. Das Ganze ist bei aller Einfach-

heit von lebendiger Wirkung. Man liest die Jabreszahl 1572.

in der am Abbange des ScbloBberges liegenden Mari enkirche , einem

einfaclien llallenbau von niedrigen Verbal tnissen, bewabrt der Gbor mehrere prach-

tige Epitaphien von der in jener Zeit iiblichen Anordnung : elegante Marmorwerke,
nicht obne Uberladung durchgefiibrt. Das eine lieB Landgraf Ludwig (}- 1C04)

bei Lebzeiten sich und seiner 1594 gestorbenen Gemablin inschriftlicb im .lahre

loiiO erricbten. Das zweite iibnlicbe Kpitapbium vom Jabre 1G29, ebenfalls schon

etwas barock, ist in eine der scbragen Fensterniscben eingebaut. Prachtig stilisiert

sind die reich verschlungenen eisernen Einfassungsgitter der Grabmaler, das eine

mit dem Monogramm des Meisters und der Jabreszahl 1592, das andere lG3i

datiert. AuBerdem sind noch drei sehr schone Gitler von der Einfassung des

ehemaligen Altars erhalten. Endlich ist ein ausgezeichnetes messingenes Tauf-

becken zu erwilhnen, laut inscbriftlicbem Zeugnis von Jakob Uottenherger ge-

gossen, und zwar allem Anschein nach in der Spatzeit des l(j. .lahrbunderts.

Als Stifter nennt sicb Philipp Gbelius, am untern Teil sieht man die Taufe Ghristi;

auBerdem ist das Becken mit schOn stilisierten gravierten Ranken dekoriert, und
den AbschluB bildet ein Relieffries mit Engelkopfchen in eleganten Blumenranken.

Der Deckel ist fein gerippt und triigt als Kronung die Halbfigur Gottvaters mit

der Weltkugel.

In der Stadt ist die ehemalige furstlicbe Kanzlei, jetzt Regierungsgebaude,

eine schlichte vierstockige Anlage vom .lahr 1575 mit Schweifgiebeln, in der Mitte

der Fassade ein viereckig vorspringendes Treppenhaus mit steinerner Wendel-

stiege und Renaissanceportal. An dem gotischen Rathaus, einem ansehnlichen

Steinbau mit dreigeteilten Fenstern und einem liolzernen Treppentunn, mit einem

hiibschen Wappen und der Jabreszahl 1524, ist der Giebel mit der Uhr in ahnlichen

spaten Renaissanceformen 1581 dem Treppentunn aufgesetzt. Der Turm selbst

geht oben mit starken Konsolen aus achteckiger in (piadratisclie Grundform iiber.

Die stattliche Herrenmuhle, 15H2 voii Meister Ebcrliard Baldeireiii erbaut, hat

ebenfalls am Mittelbau einen kraftig geschweiften Giebel.

Den Renaissancestil zeigt auch das Eckhaus am Marktplatz Nr. 73, in den

oberen GeschoBen Fachwerk iiber steinernem Unterbau, durch polygonen turm-

artigen Elrker auf steinerner Auskragung ausgezeichnet. Ein stattlicher Bau der

Spatepoche ist das Eckhaus an der Markt- und Wettergasse, ebenfalls aus Stein-

und llolzbau geniischt und durch zwei rechteckige Erker belebt. Ein reiches

Portal mit Muschelnischen und von Doppel.'^ilulen eingefaBt, ungefiihr aus der-

selben Zeit, hat das Haus Nr. 408 am .Steinwege. Die Anordnung ist noch gar

nicht schulmaBig, reizvoll spielend. Audi bier sieht man iiber zwei massiven



Marburg Giefien 52g

Geschossen in den oberen Teilen Facliwerk. Ebenso das yroBe Eckhaus Nr. 207

an der Hofstatt, mit zierlich ausgehildetem Holzhau. Zu den reich.slen FcU-hwerk-

hilusern gehoit Nr. 711 am Marktplatz, an der Ecke mil dem liier selir lielieliten

acliteckigen Erker versehen.

Eine gate Stundo ostlich von dor StadI niitlen im Bergwalde dringt aus

einem von hohen Buchen hescluilteten Felsabsturz eine (Juelle liervor, dii^ wegen
ihres vorziiglichen Wassers von jeher gcschiitzt und als Elisabeth Ijrunnen
bezeichnet wird. Hier hat man im Jahre 15'JG die Felsgrotte samt dem Ouell

mit einem eleganten tempelartigen Ban eingefafit, der durch die Inschrift selbst als

,,dorico et ionico ordine elaboratum" bezeichnet wird. In der Tat erhebt sich ilber

einem geifuaderten I'nterbau, der in der Mitte mit einem Bogen sich gegen die

tonnengewiUbte Bninnenlialle citTnet, eine dopi>elte Siiulenstellung: unten vier

dorische Silulen auf Postamenten, die Grotte und zwei kleine Seitennischen um-
rahmend, oben iiber einem dorischen Fries sechs schlanke paarweis angeordnete

ionische. Die ganz verschiedene einander gar nicht entsprechende Anordnung der

Siutlenzwischenraume hat den unbefangenen Sinn der damaligen Menschen nicht

gektinnnert. Ein Giebel mit dem hessischen und wurttembergischen Allianz-

wappen schlieBt das Ganze ab, das durch reichen Schmuck von Farben und Ver-

goldung noch glanzender sich darstellt. Zwei groSe Inschrifttafeln in der oberen

Abteilung enthalten die Namen der Stifter, deren Wapjien in beiden Friesen an-

geordnet sind. Unter den Stifteru begegnet man auch dem Magisler Philipp

(Ihelius, der uns von jenem Taufbecken her bekannt geworden ist. Vor dem
Denkmal auf dem sanft abgedacbten Basenhange sind im Halbkreis steinerne

Tische mit Banken angebracht, und es gewiihrt l)esondern Heiz, wenn man an

schOnen Tagen die Landleute in ibrer malerischen Tracht hier ausruhen und am
Ouell sich laben sieht.

Einiges Bemerkenswerte hat GieBen autzuweisen, vor alien Dingen das ge-

waltige Zeughaus vom Jahre 1615, jetzt Kaserne. Ein Bau von sehr ausgedehnter

Anlage, in derben wuchtigen Formen zu groBartiger Wirkung gebracht, an den

beiden Langseiten drei machtige Giebel, an den Schmalseiten mit je einem einzigen,

aber riesig hohen Giebel ausgestattet. Siimtliche Giebel haben kraftige, originell ge-

wimdene, zum Tail aufwarts gebogene Schnecken und Schweife, die t'iir die damalige

Zeit so charakteristisch sind. An der westlichen Langseite springt ein breiter

Mittelbau vor, der zwei Portale enthalt, ein sehr breites und daneben ein schmaleres,

beide von stark ausgebauchten dorischen Pilastern eingefaBt, dariiber das hessische

Wappen, und in den Ecken des abschlieBenden Giebelfeldes drei flott behandelte

Kriegerkopfe. AuBerdem ist die Schriige des Bogens durch Kanonenkugelu deko-

riert. Die ostliche Hoffassade hat in der Mitte ein ahnlich behandeltes, ebenfalls

mit drei Kriegerkupfen geschmiicktes Portal. Die Verhilltnisse des ganzen Baues

sind wuchtig, breit und gespreizi, so daB man unwillkurlich an die hreitaus-

schreitenden Landsknechtliguren jener wilden Zeiten erinnert wird; das ErdgeschoB

hat besonders hohe Fenster mit kraftigen Kreuzpfosten.

Gleich daneben das sogenannte alte SchloB, ein Fliigelbau mit Wendel-
treppenturm und malerischem FachwerkobergeschoB ; etwas alter als das Zeughaus.

AuBerdem bietet die t'asl viJllig moderne Stadt I'iir unsre Zwecke nicht viel.

Doch sieht man am Marktplatz ein schones, ganz in Fachwerk errichtetes Eckhaus,

sehr hoch aufgebaut und mit geschweiftem Giebel abgeschlossen, an der Ecke mit

einem diagonal gestellteii Erker auf kraltvoll geschnitzten Streben geschmiickt.

Nicht bloB der Erker ist in seinen drei Geschossen mit reich geschnitzten siiulen-

artigen Ptbsten eingefaBt, sondern alle Gesimse, und namentlicb auch die Fenster-

briistungen haben ein nicht minder charaktervoU durchgefiihrtes Schnitzwerk, in

dem Drachen und andere phantastische Gebilde eine groBe Rolle spielen. Man
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liest iiber der Haustiir das Monogramm des Meisters, aus 21. 11. M. ziisammen-

gesetzt und die Jahreszahl 1619, dazu einen Spruch in lateinischen Distichen, der

in bezeichnender Weise um Schutz gegen Feuer und bose Zungen bittet

:

,Christe, domum serva, natosque ipsosque parentes,

Ne iioceant ignes, ne mala lingua hominum,
Da pacem cunctis, qui vivent intus et extra,

Nulla salus bello est, pacis amata quies."

Gleicb dabei das reizende alte Rathaus, unten in Bogenhalle sich oft'nend, daruber

Fachwerk und scbmaler gescbieferter Giebel. Einst waren die Gefacbe mil biibscbem

Kartuscbewerk grau in grau Ijemalt. Die „Herstellung" liat diesen Schmuck
naturlich beseitigt.

In Hersfeld ist ein stattliches Rathaus zu verzeichnen, das Ijescbeidnere

und kleinere Vorbild des Rathauses zu Miinden, mit zwei kral'tvoll barocken Gie-

beln an der Front und je einem abnlichen Giebel an den beiden Seitenfassaden,

in der Mitte des Daches ein holzernes Glockentiirmcben in hubschen zimmermanns-
mafiigen Formen, die Fenster auch bier durcliweg paarweise gruppiert, mit tief

profilierter Umrabmung, das Portal mit der Freitreppe ebenfalls ein kleineres Vor-

bild des Miindener Portals. Im Innern bat der Sitzungssaal eingelegtes Tafelwerk,

jetzt leider mit weiBer Olfarbe angestrichen. Uber der Eingangstiir die Jahres-

zahl 1597, iiber einem Portal im Hole l(il2.

Allendorf an der Werra ist durch einige reich ausgebildete Fachwerk-

bauten liemerkenswert, weklie durehweg den entwickelten Renaissancestil zeigen

(Abb. 346). Namentlich werden die Bal-

kenkopfe als elegante Konsolen behandelt,

die Scbwellen samt den Ftillbalken mit

Zahnschnitten, derben Eierstiiben und Perl-

schnur geschmiickt (Abl). .347). Der ma-
leriscbe geschweifte Aufbau des Kirch-

turms, mit umlaufender Laube ganz ge-

schiefert, von biirgerlicher Derbheit.

In Fritzlar ist das seit 1580 er-

baute Hochzeitshaus, jetzt Kaserne, ein

Fachwerkbau iiber steinernem Erdgeschofi,

durch ein reiches Portal und einen Erker,

sowie im Innern durch eine steinerne

Wendeltreppe ausgezeichnet.

In den siidlichsten Teilen < )berhessens

sind einige Denkmale zu verzeichnen, die

liauptsiicblich dem Kunstsinne der Isen-

burger Grafen ihre Entstehung verdanken.

Graf Anton (1526—60), der in boher Gunst

l)ei Karl V. stand und lebhafte Beziehungen

zu dem kiinstlerisch regsamen Franken-

lande unterhielt — sein Sohn Georg ver-

milhlte sich mit einer Tochter aus dem
alien Grafengeschlechte von Wertbeim,

wo er in der Kirclie sein Grabmal gefun-

den hat (vgl. Bd. I) — fiihrte ansebnliche

Neubauten am SchloB Ronneburg in

der Wetterau aus. Der gewaltige noch

aus dem Mittelalter stammende Rundturm

Ai)b. :i4ii iiaus ill iiorKirciiMrai'.o zu AihMi.iort erhielt 1533 deu originellen steinernen
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Abb. 347 Von einem Holzhaus
aus Allemlorf

Kuppelaufsatz niit vier ausgekragten Giebeln

und einer durchbrochenen in Renaissancefor-

men behandelten Galerie. Auch am SchloB zu

Wachtersbach, das Anton spater haulig be-

wohnte, scheint er gebaul zu baben, denn der

Hauptturni zeigt eine dem Turm der Ronne-

burg verwandte Behandhuig. Sein Sobn Georg

baute als Witwensitz I'ur seine Gemahlin Bar-

bara von Wertheim 1569 den Oberhof zu Eli-

ding en, der im wesentlichen noch wohl er-

halten ist. Der einfacb, aber tiichtig Ijehandelte

und malerisch gruppierte Bau bestebt aus einem

Wohnbause und verschiedenen Wirlschaftsge-

bauden, welche einen nach der StraBe von einer

Mauer umscblossenen, nacb Osten sich an die Stadtmauer lehnenden Hof umgeben.
Die Ostseile als die Hauptfront hat das hiibsch behandelte ]iaui)tportal, neben
welchem linlis ein viereckiger Treppenturm, rechts ein reclitvvinkliger von unten

auf dureb alle drei Geschosse reicbender Erker aufsteigt. Die meist dreifach

gruppierten Fenster zeigen nocli mittelalterliche Umralimung, die Briistungen

am Erker spatgotiscbes MaBwerk. Der Giebel nach der StraCe ist in seinen ein-

zelnen Absatzen einfach mit Kreissegmenten abgeschlossen und durch Pilaster

gegliedert. L'berali, besonders an der Siidseite, wo ebenfalls ein Erker vorgebaut

ist, aber erst liber dem ErdgeschoB ausgekragt, sind interessante Spuren einer

grau in grau ausgetiilirten Bemalung erhalten: im ErdgeschoB Diamantcjuadern,

in den oberen Stockwerken Ornamentales und zum Teil audi Figiirliches. Der
ganze Bau lehnt sich in der Gruppe stark an die alte Residenz zu Bamlierg an

und diirfte ein alterer Bau des gleichen Meisters sein, der sicli liier in einer bi-

sclirift Kidiraf Leonliart nennt.

Auch sonst bietet die altertumliche malerische Stadt, die ihren Gbarakter

nocli fast unljeriilirt bewahrt hat, einzelne Renaissancewerke neben manchem
Mittelalterlicben. In der Stadtkirche ist das Denkmal des Grafen Anton, 1563

von seinen Sohnen errichtet, ein ansebnlicbes Werk mit fein und reich behan-

delter Ornamentik, dem des Erzbischofs v. Heusenstamm im Mainzer Dom nabe

verwandt. Es tragt die Anfanusbuchstaben ('. If. 1\.

Am runden groBartigen VVasserscldoB melirere Scbweifgiebel, ein Saulen-

portal nebst gradlautiger Treppe, nach dem DreiBigjabrigen Kriege errichtet, docli

nocli in echtem Renaissancecharakter. Biidingen ist iiberhaupt eines der prach-

tigsten alien Stadtchen, vorwiegend aus der ersten Hiilfte des IG. .lahrliunderts

im Gbarakter dieser Ubergangszeit, auch von prachtvoUen Sladtmauern des

16. Jahrhunderts umgeben.

Hier mogen nun, obwohl nicht zu Hessen gehorig, die nahen nassauischen

Orte des Lahngebietes angeschlossen werden. Das liel)lich gelegene Wetzlar
hat auBer seinem imposanten mittelalterlicben Dom und den unvergeBlicben

Goetheschen Erinnerungen nicht viel Bemerkenswertes. Mir ist nur ein biibsches

Fachwerkhaus vom Jahre 1G07 mit kraftig geschnitzten Pfosten und ein charakter-

voll behandeltes, mit zwei Allianzwappen geschmiicktes Steinportal von 1607

aufgefallen. Dagegen hat Weilburg auBer seiner prachtvoUen Lage auf steilem

von der Lahn in groBem Bogen umzogenen Hiigel in seinem furstlichen SchloB

einen ungemein ausgedehnten, malerisch gruppierten Bau, der durch ziendich friibe

Renaissanceteile unsre Aufmerksamkeit fesselt. Schon von feme wirkt der niassen-

hafte Baukorper, auf schrofifem Felsen hoch emiiorgelurmt, iiberaus bedeutend, ohne
jedoch nach auBen anders als durch einige mittelalterliche p]rker architektonisch
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ausgezeichnet zu sein (Abb. 348). Es ist ein Werk verschiedenster Bauepochen

von der Gotik bis zum Barock. doch in der Hauptsache 1545—60 entstanden.

Hat man, stets ansteigend, das ungeheure Gebaude umschritten, so gelangt man
in den innern Hof, ein groBes Viereck, an der dem Kintretenden gegeniiber liegen-

den ostlichen Seite die voile UnregelmaBigkeit mittelalterlicber Anlage darbietend.

Hier tritt in der Mitte ein stattlicher Turm als Stiegenhaus hervor, zn dessen

Abb. 348 SclilolS Woilburs

Eingang von beiden Seiten eine dopiielte Freiireppe fuhrt. Das Portal vom Jahre

1548 ist eine hochst originelle nialerische Arlieit der Friihrenaissance, in dem
schmalen attikenarligen Aufbau mil zwei zierlich ])ehandelten Allianzwappen ge-

scbmiickt; unten hat es vortretende Saulen vor Pilastern, Kielbogen und zwei Eck-

medaillons tiber der Tiir.') Die Wendeltreppe selbst ist noch vollig mittelalterlich.

Der neben dem Portal angebrachte polygene Erker ruht auf einem RippengewOlbe.

Die einzeln oder gekuppelt angeordneten Fenster zeigen eljenfalls ein mittelaller-

liches Rahmenprofil. Die Dacherker, groBtenteils mit Schiefer verkleidet, liaben

wohl einen geschwungenen UmriB, aber keine architektonische Ausbildung. Dem
besten IG. Jahrhundert gehort die weitgespannte Bogenhalle des nordlichen Fltigels,

sechs groBe RundbOgen auf gekuppelten ionischen Saulen von eleganter Form,

die Bogenzwickel mit Masken und Rollwerk ausgefiillt, dariiber Doppelsaulen

mit geradem Gebiilk. Zwei Portale, das eine von ahnlicher Behandlung, das

andere noch aus der Friihrenaissance, fuhren hier ins Innere. Aus derselben Zeit

stammt das kleine ebent'alls mit ionischen Siiulchen eingefaBte Portal, das in den

am westlichen Fliigel vorspringenden alteren Rundturm ftihrt.'-) Dieser tragt

Spuren von Wandgemillden. Dagegen zeigt auBen die Westfassade des Schlosses

einen geschwungenen Giebel, von sich durchsclmeidenden gotischen Stilben ein-

gefaBt, als oberen AbschluB das sehr primiliv Ijehandelte Muschelmotiv. Die

Jahreszahl 1545 bestiitigt, daC wir es hier mit einer noch elwas zuriickgebliebenen

Lokalkunst zu tun haben. Damit ist alles hier irgend Bemerkenswerte erschopft.

Die beiden (Irafen Philipp und Albrecht haben das heutige SchloB in der

Hauptsache errichtet.

In uberreichem Zuge haben wir die heute noch vorhandenen Denkmaler der

deutschen Renaissance an uns voriiberziehen sehen. Trotz starker Liicken, die

1) Abgeb. bei Luthmer, Bau- u. KuiisUlenkm. il. Labngebiets, Fruiikf. 1(107, Fig

2) Liithmor a. a. 0. Fig. 1 1

.

10.
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Krieg, Brand uml andere Ereignisse, iiiehr iioch der Unverstand in diese Reihe

gerissen, und obwohl gerade die bedenlendsten ^\'(rke, zu Heidelberg und Brieg

nur in Triimniern, andere wie das Lustliaus zu Stuttgart, iiberhaupt nicht auf

unsere Zeit gekommen sind, bleibt des Werlvollen und Schonen noch sine un-

iibersehbare Menge iibrig, durchaus bedeutsam genug, um mit den Renaissance-

denkmiilern der andern europaischen Vijlker wohl wetteil'ern zu konnen. Freilich

nur, soweit es eben die Eigenart von Volk, Klima und llilfsmittehi zulieB.

Und wir sahen, daB sich in den Grenzen des deutschen Sprachgebiets in

jenen zwei Jahrhunderten eine durchaus selbstandige voUig nationale Baukunst
und Dekoration gestaltet hat, so stark auch die Einwirkungen der welschen Kunst

dauernd lilieben.

Ganz selbstverstiindlich sind im Siiden die von Italien ausgehenden Ein-

fliisse, besonders im Ant'ang, ganz auBerordentlioh bedeutsam und richtunggebend

;

von Westen her bis tief nach Sachsen hinein sind soiche von Frankreich heute

klarer hervortretend, als friiher, offenbar auch viel bedeutsamer, als bisher an-

genommen. Und im eigentlichen Norden langs der Wasserkante wie in den Rhein-

gegenden ist die anfangliclie wie dauernde Kinwirkung der niederlandischen, ins-

besondere der tlandrischen Kunst uberall zu verl'oigen. Freilich geht diese, als

eines stammverwandten Volkes, an den Grenzen in die unsrige geradezu iiber.

Im Osten und Siidosten ist auBerdem noch der EinfluB gewisser slawischer

Eigentumlichkeiten, die sich sowohl in Bbhmen, Milhren und Galizien, wie in Polen

herausgebildet, auf die Dauer unausbleiblich gewesen und auch unverkennbar.

Das laBt sich bis nach Pommern und Westi)reu6en verfolgen.

Aber diese unvermeidlichen Einwirkungen — wie denn auch unsre Nachbar-

lander naturgemilB wechselseitig solchen unterworfen waren — haben nicht ver-

mocht, die Entwicklung einer echt deutschen Renaissance zu hindern, sind viel-

mehr iiheiall langsamer oder rascher aufgenommen und verarbeitet worden. Das
Gesamtergebnis ist zuletzt doch das unverkennbare Sichgestalten einer vollig

nationalen devitschen Baukunst mit durchaus selbstiindigen Eigentumlichkeiten

und Kennzeichen, vor allem von hervorragenden malerischen Qualitiiten. Das
hohe Dach mit Giebehi, die durchbrochenen Tiirme, die Erker, die selbstandigen

Portalbildungen — dazu die Herausbildung eines echt deutschen Ornaments in

alien Materialien von kernig gesunder Art — die einzigartigen hinenausstattungen,

alles zusammen ergibt ein unendlich reiches Bild von im letzten Grunde doch

vollig einheitlicher Richtung des Wollens. Ja es laBt sich sagen, daB eine durch-

aus nationale deutsche Pragung der Kunst in keiner Zeit der Vergangenheit in

einem so hohen Ma6e stattgefunden hat, als in jener Zeit, und daB wahrhaft

deutsches Wesen sich kiinstlerisch niemals deutlicher abgespiegelt hat, als bier.
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II 205*, Englisches Hans 160,

II 209, Franziskanerkirche,

Gestiihl 78*, II 210, Hauser
II 206 f.*, 209, 218, Katha-
rinenkirche: Taufe II 211,

Turm das. II 218*, Loweii-

schloll II 209, Marienkirche:

II 204, Denkmal II 210, Por-

tal das. II 209, Taulgitter II

210, Miillersewerkenhaus II

219*, Neptunbrunnen II 212*,

Altstiidter Rathaus 196*, II

217, Rechtstiidtisches Rat-

baus 197*, II 204, 211—215*,
217*, Turm II 212. Stadttore:

HohesTor II 215*, 217*, Laiig-

gasser Tor II 217, Legetor II

217, Steffensclies Haus II 207*,

Zeughaus 169, 180*, II 218*

Darguu, SobloB II 259*

Darmstadt 408—413, Pitdago-

gium 159, 412, Rathaus 412*,

SchloB 409 If.*, Stadtkirclie:

Denkmiiler 412, Turm 413
— , Baltbasar von 309
Dauber, Adolf 154, 285, 370, II

342, 377
— , Hans 278, 370
Degeler, Johann 379
Deiiisclnvang, SchlolJ 278
Dessau, Privatbau II 414, Schloli

154, II 412 f.*

Dettelbacb, Kircbe 433, 437
Deutscli-Brod, Hauser II 128
Dibler, Micbel II 302, 304
Diedrich, Burkhard II 433
Diem, Jakob 355
Dietricb, Weudel II 18

Dietterlein, AVendel 148—152*,
162*, 253, 254, 338, 339, 345,

354, II 471, 472, 510
Dilioli, Wilhelm 152, II 510
Dippoldiswalde, Schloii II 372*

Doberan, Klosterkirche, Denk-
maler II 264 f.*

Dobra'w", Iban vou 370
Dorreubach, Rathaus 189*

Doteber, Julius II 265
Donaueschingen, Museum 66
Donauworth, Sohloll, Zimmer 82
Donisberg, Schlol) II 87
Dortmund, Marienkirche,Empore

II 490, Privatbau II 489, Rei-

noldikirchturm II 490
Dovermann, Heinrich II 492
Drensteinfurt, Schloli II 490* f.

Dresden 29, II 350—363, Biblio-

tliek 60. Lusthaus II 344,

Schloli ; Georgeubau 154, 155,

159. II 187, 351 f.*. 372, Mo-
ritzbau 155, 192, II 187, 354
bis 360*, Ilolzdecke das. II 359,

Kapelle II 354, 366*, Stallhof

II 360 f.*, Zeughaus II 360
Duren, Statins von II 241, 243,

281, 283
Uiirer, Albrecht 9 i., 55—60*,

129, 131, 370, 480, II 380
Durner, Hans 277

I

DiisseldoriVJesuitenkirche 11 492,

( Rathaus II 492, Stadtkirclie,

Epitaph II 492

i
Kbclniann, Johann Jakob 145*

1
Eberndorf, (irabdenkraaler II 69
Ebner, Wolfgang 379
Ebreichsdort, Schloli II 57

Eek, Veit 144
Eckernforde, Kirchenausstat-

tung II 302, 304
Eekwarden, Epitaph II 841
Edenkoben, Portal 305

Eder, Hiob II 59

Ediger, Holzhiiuser II 515
E. G. (Meister) II 401

Eger, St. Jodoknskirclie II 131,

Stadtkirche II 94, Antcpen-
dium II 133

Eggeler, Jakob II 271

Eggenberg, Mausoleum II 65

Eggeuburg, gemaltes Hans II 58,

Schloli II 67

Ehrenburg (Tirol), Schloil II 87

Eichstiitt, Heil. Grabkirche 887,

Scliloli 387

Eiseulioidt, Anton 92*

Eisleben, Andreaskirche, Kron-
leuchter II 406

Elgg, Schloli 242, Ofen 118

Elhvangen, Schloli 317
Eltville, Denkmal 7 1, Sehlolichen

897
Emden, Briicke II 331, Grofie

Kircbe, Ennodenkmal II 331,

Neuc Kircbe II 331, Privat-

i

hiluser II 332*, Rathaus 123,

II 329—831*
Emmerich, Taufe II 492
Enderlein, Kasjiar 108*

Enn, Schloli II 46, 87

Ensisheim. Haus zur Krone 175*,

177, 247. Rathaus 155, 246*

Eppan (S. Michael), Zinnenberg
II 88"

Eppingen, Fachwerkhaus 183*

Saxonicum II 398, Dom : Epi-

taphien II 401,Taufstein II 401

,

Hauszuni breitenllerdll 399*,

Haus zum roten Ochson II 398,

Haus zum Stocklisch II 400*,

Michaeliskirchc, Epitaph II

399, Severikirclie, Kanzel II

401

Erfurt 87, 11897-401, Collegium
Erhard der Bauer II 94
Erhart, Alban 116, 231
Elllingen, Rathaus 354*, Speirer

Zehnthof 858
Ettlingen, Brunnen 266*

Eutin, Kanzel II 811
Evers, Anton (Tonnies). d. .\. II

278, 285
— , Anton (Tonnies), d. J. II 263,

270, 271, 276, 285

Falkenau, Schloli II 121

Feldmann, .lohaunes II 490
Felsenburg, Schloli II 67

Fervi, Benedikt II 125

Feselen, Melcliior II 285
Finsterberg, Schloli II 87

Fischburg, Schlofi II 87
Fisclier(Vischer)Kaspar296,485

Fleischer, David II 360
Flensburg, Backsteinbauten II

292, Marienkirche: Altar II

301*. Taufe 11 302, Nikolai-

kirche, Orgel II 302
Flettner, Peter 63, 05, 68, 69, 79.

88,8.5. 88, 133, 141*, 142*, 217,

222, 272. 278, 285, 291, 297,

370, 392, 893, 467 ff., 480,

II 342, 377
Flims, Ilerrenhauser 244
Floris, Konrad II 253
— , Kornelius H 227, 248, 300,

494
Fliigel, Valerius 398
Focquiers 301
Forster, Jorgen 228
Francke, Michael II 188

— , Paul 157, 206, II 480, 482, 437
Franz von Magdeburg II 388
Fraiiziskus II 43

Frankfurt a. M. 399—402, Brun-
nen 402*, Fursteneck 198,

Glesern Hof 400, GoIdneWagc
401*, Haus Limburg399*, Ro-
mer 399, Haus Wedel 183,
400*

Frechen, Tiipferei 112

Freiberg (Sachsen) Dom: Grab-

miiler 29, 74, II 348, 375*,

Gitter II 376, Kanzel II 376,

Privatbau II 378 ff., Rathaus
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II 375, SclilolS Fremlenstoin

II 376
Freiburg i. Breisgau, Busier llol'

a(i8, Miinstervorhalle 2G8, Rat-

haus 268, Universitiit 2G8
— (Selnveiz) 223*

Freising 11 4— 7, Dom: Denk-
maler II 6, Gitter 104, II 7,

Ecsidenz II 3 f.*, Kapelle II 6

Frese, Daniel II 318
Freudenstadt 318—322, Kirche

168, 205, 20t;, 319 f.*

Frex, Hans II 284
Frey, IMonys II 35
Freyenstein, Schloli 193, U 197*

Friedberg iKayern) Rathaus
II 4

Friedeniann, Hans, d. A. II 399.

401
Friederich, Lorenz 280
Friedewald. Sclilof. II 505
Friedland.tirabniallllSO.Schloll

II 98, 125

Friedriehstadt, iliinzc II 292*

Friesach, Bninneu U 74, Grab-

denkmiiler II 69

Fritzlar, Hochzeitshaus 11 524

F. S. (Jleister) 482
Fiirst, Helena 143

Fiirstcnau i. Oden%vald, Schloli

193, 418 ff.*

Fiirstenfelder, Benedikt 110*

Fuhrniann, Valentin 141

Furttenbach, Joseph, d. A. 31 f..

147

— , Joseph, d. J. 148

Gadebusch, Rathaus II 258,

Schloit II 257*

St. Gallen, Abtei 243, Erker 243*,

Glasmalereien 122

Gaming, Klosterbauten II 57

Gandegg, Schloli II 46

Gandersheira, Abtei II 461, Rat-

haus II 461

Gannisch, bcnialte Hiiuser II 38

Geisenheim, Denkmiiler 71

Gera, Ratliaus II 402*

Gerhard, Hubert 388, II 19,21,29

Gernsbach, Rathaus 177, 267*

Gettorf, Kanzel II 302

Giebelstadt, Schloli 430

G. J. (Jleister) 62, II 263*

Gieng, Hans 223
Gielien, Holzhaus II 523, Rat-

haus II 524, Altes Schloli II

523. Zeugh.aus II 523
Gielimannsdorf, Schloli II 158*

Gifborn, Schloli H 424
Giger, JIathias 216
Gikau, Kanzel II 306
Gitschin, Hiiuser II 125

Gletger, Mathiius II 211

Glockendon, Niklas II 386
Gltlckner, I'li'icb 277

Gmiind (Sclnvabcn), BrunncM
162*. 201, 354, Konihans 351,

Schnialzgrube 364, Spital 35 I

Gockel, Kilian 440

Godfro, Klias II 520
Gcillersdorf, Schloli II 57

Giippingen, Sehloll 193, 307
Gorlitzll 178— 187,IVtiiUirche.

Vorhallenll 185, Rathaus 154,

155, 157, 159, 170, II 178 fV.*,

Wohnliiiuser II 180 ft'.*

Gotz, Sebastian 300
Gotha, R.athaus II 404. Schloli

Friedenstein: II 404 f.. Kapelle

II 405. Kunstkammer II 405

Gottesau, Schloli 157. 169. 258

bis 260*

Gottfried, Konrad II 78, 82

Gottorp, Schloli (bei Schleswig)

II 296—299, Fiirstenloge II

297— 299*, Garten II 299, Ka-

pelle II 297

Gower. Jiirgen II 293, 299

Graf, Hans Ileinrich 118

— , Urs 213
Grafenegg, Brunnen 105*, 201

Grafenort, Schloli II 176*, 177

Graupen, Holzbau II 97

Graz II 62—66, Burg: Ofen II 62.

Treppe II 64, Eggcnberg-Mau-
soleum II 66. Landhaus : Brun-

nen II 64*, Ilof II 63*. Jlauso-

leum Ferdinands II 64. Privat-

bau II 65

Greifenstein 189

Greifswald, Hiiuser II 236. Ma-
rienkirchturjn II 233, Univer-

sitiit: Becher, Zepter. Teppieh

II 234
Grenzhausen, Topfereien 112

Greuter, Elias 379
Greyll II 437

Grineo (Grieuerl, Balthasar II 6S

Groditzberg, Schloli II 135, 153

Groninger, Wilhelin Gerhard II

489
Grohmann. Nikolaus II 346, 402.

410
Groningen, .lohanu von II 293

Groli, Fricdrich 11 149
-—, Jakob II 157

Grofi-Skal, Schloli, Malereien II

133, Ofen II 134

Groll-Steinheim, Denkmaler 71,

398, Schloli 398
Grote, Wilhelm II 262
Griinau, Schloli 285, 286
Griincwald, Matthiius II 386
Griinsfeld, Rathaus 452
Grune-n-ald, Schloli II 197

Guckeyseu, Jakob 144

Gudewerth, Hans II 293, 304
GiistrowII 248-256, Dom: Denk-

maler II 253 f.*. Kanzel II 255,

Taufe n 256,Pfarrkirche. Aus-

sfattung II 256, Schloli 193,

n 248-253*, Wohnhauficr II

256
Guhlau. Schloli II 177

Gysius, Theodor II 68

Haas, Gcorg 144

Habrceht, Isaak 360
Hacke, Hans II 406

Haddenhauscii, Schloli II 491

Hamelscheburg II 424 11.*

Hagenau, Nikolaus von 454

Hagenmiiller, Nikolaus II 522
Haidern, Jakob 291

Haidler. Hans II 101

Haimpertshofen, Altar II 3

Halberstadt 446—449, Holz-

hiiuser 184*. H 446 ft'., Pcters-

hof II 448, Rathaus II 448*.

Steueranit II 449, Zwicken II

449
Haldcnstein,SchIofi,Tafelung244

Hall s. Schwiibisch Hall

Halle II 385—394, Dom 154, II

385, 386-388*, Friedhof II

386, 393, Marienkirche II 385.

389*, Moritzkirche II 389*, Pri-

vatbauten II 391 f.*, Rathaus

II 390, Residenz II 385, 388.

Stadtwage II 390*, Talamt 11

392, Ulrichskirche, Ausstat-

tung II 389
Hamburg. Kirchturm II 323, Pri-

vatbauten II 322

Hanieln 461—464. Hochzeits-

haus 200. II 463*, Hans Demp-
terII463*,PrivatbauII461ff.*,

RattenfangerhausII463*,Wet-

terfahnen 106, II 464*

Hanau 405— 408, Brrnnen 201",

405, franzosisch-holliindische

Kirche 406*, JIarienkirche,

Denkmaler 405, Stadtanlage

405
Hannover H 457—460, Holzbau

II 459 f., Haus an der Markt-

kircheII459*, Johanniskirche

II 457,Kreuzkirchturm II 457',

Leibnizbaiis 157, II 457*, E6-

niischer Kaiser II 45>S

Hartheim. Schloli II 60

Hasselt, Hinrich van II 498, 500
Hanbitz, Christoph II 257

H.augsdorf, Schloli II 177

Haynau, Schloli II 156*

Hehlen, Schloli II 4 29

Heidelberg 286—303. III. Geist-

kirehe, Denkmiiler 74, Privat-

ban 303, Haus zum Ritter 175,

302*, Schloli: 33, 64, 155. 278,

286—302*, Euglischer Bau
300, Friedrichsbau 105, 157,

161, 163, 169. 172, 176, 205,

298—300*, Garten 202, 301,

Gliiserner Saalbau 290, Otto-
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Heim-ichsbaii 157, 16'2, 16tl,

291—298*, Ruprechtsbau, Ka-

min 291*, Terrasse 300, Tor-

bau 288
Heidenreich, Erbard 280
— , Ulricb 280
Heilbronn 347—352, Deutscb-

ordenshaus 352, Fieiscbballe

350, Giebel 175, Katbarineii-

spital 350*. Kiliaiiskirclie;

Kanzel 75, Tuim 154, 347*,

Oberamt350,Ratbaiis 195,348*

Heiligenbers, Seblofl 83, 206,

272, 274 ff.*, Kapelle 276, Saal

275*

Heinz, Josepli II 44, 9(1, 472
Heiiirithsgriln, Sclilob II 120
Heklbiirg, Scbloll H 408 ff."

Hellbrunii. (iarten 203
llelleweg, Wilbclm II 171

Helmstedt.Universitat 157. 167*,

170, 199, II 430 f.*

Hendrikszon, Gerard II 210
— , Frederik II 210
Hennenbcrger. Hans II 225
Heniiersdorf, Scbloli II 177
Herdringen, Silberarbeiten 93*

Ilerford, Brunnen II 479, Hiiuser

II 479, NeustadterKeller II 479
Herle (Hoerl), Simon II 214
Hersfeld, Rathaiis II 524
H. F. (Meister) 54
Hildesbeim II 449—457, Brun-

nen II 454, Dom, Lettner 75,

170, II 455 tf.*, Holzbauser
185*, II 450 ff.*, Kaiserbaus
11 454*, Knocbenliaueramt-
baus TI 450*. Wedekindsches
Ilaus 453*

Hilger, JIartin II 362
— , Oswald II 349
— , Wolf II 343, 349
Hirsau, ScblolS 308*

Hirscbhom. Scbloll 421

HirscliTogel (Hirsvogel), Augn-
stin. 112, 141, 142, II 53

Hoerl s. Herle
Hotting, Epitapb II 80
Hoxter, Dechanei TI 404*, llolz-

banten II 464*

Hoffmann, HansRuprecbt II 510
— , Nikolaus 4 38
Hofmann, Nikolans II 3S9, 390,

392*, 394, 39y
Hohi-nelbe, Ilolzbauton II ',IS

Holienfurt, Altar II 131

Hobenkircbt-n, Altar II 341*,

Kanzel II 341*
Holbein, Hans, d. .\. 42, 43, 44.

308
— , Hans. d. J. 44^55*, 120,

18G*, 213, 370
Holl, Elias 377, 379—388
— , H.ins 377, 380
Hollande, Jobaiin d' 408

Hollar, Wenzel II 99

Holle, Kanzel II 341
Hollenegg, Scbloll, Ol'en II (.12, 66
Holzapfel, Heinrieb II 211
Hopfer, C. B. 55
— . Daniel 55, 370
— , Hieronymus 55
— , Lambert 55
Horst, Sobloll II 491

Hovestadt, Scbloll II 491
Hoyerswortb, Scbloll II 292
Hueber, Hans 205. 280
Hilbscber, G. II 437
Hiilsede, Scbloll 11 428
Ilufnagel II 96
Ilusnm, Backsteinhauser II 292,

Scblofi II 291*

Iglan, Hauser II 128
II gen, Kirclie II 4

Illalio, Domenico II 53
Ingolstadt, obere Pfarrkircbe

:

Altar 207, Denkmal II 3, Glas- i

malereien 123

Inningen, Scbloll 380
Innsbruck 77 — 80, Scblofi Am-

bras s. d., Peuerturm 11 80*

Hot'kircbe II 77*, Laiidlians

II 80, Maximilian-Denkmal 75,

II 77*, Privatbau 11 78, Scbul-

bans II 78
Irraiscb, Hans II 31.10

Isarck, Scbloll II 3

It.zeboe, Kircbe, Ranzangriiber

II 306

Jamnitzer(Jamitzer), Albrecbt 92
— , Cbristopb 92

— , Wenzel 91*, II 133

Jarosoli, Tbomas II 105

Jelin, Cdiristopb 310
,Tena, Hauser II 404
Jever, AViemkendenkmal 74, II

334 — 340*, Ratliaus II 340*,

Scbloll, Holzdeoke II 840
Jobstcn (Meister) II 178
Joch, Orgel II 497
.loliannisberg, Scbloll II 135

Jobann Mai'ia von Padua II 356
Jiilicb, Ratliaus II 492*, Scbloll

II 492
Jungbunzlau II 125

Kaaden, Ratliaus II 121

Kager, Matbias 376, 377, 386
Kaisersberg, Holzbauser 247

Kal, A. 433
Kalkar, Altiire 207, II 492

Kamiianu, Scbloll II 87*

Kaplenbnrg, Scliloli 317

Karl, Peter 280, 481

Kartbaus, Kloster, Gestiibl II

221
Kasemann (Kassmann), Rudiger

145, 209

Kassel, Martinskircbe: Denkmal
74, II 520, Turni II 520*, Mu-
seum 95, Privatbau II 520,

Scbloll II 516. 520
Kauffmann, Jakob 357
Keller, Georg 425
Kellertbaler, Daniel 87

Kempen, Orgel II 492
Kempene, Jobann de II 293
Kern, Hans 480
— , Micbael 437
Kesselbiit, Jakob 411

Kiedrieb, Ratbaus 398
Kiel, Facbwerkbaus II 291, 308,

Museum II 307, Nikolaikircbe,

Ausstattung' II 306*, Scbloll

II 308
Kircber, Balzcr II 443, 444
Kirebbeiin. Scbloll 398
Klagenfurt, Brunnen II 69*,

Landbaus II 73, Ratbaus II 73
Klattau, RatbausturmII95, 118

Klauseiiburg, Portal 154
Klein-Ribnitz, Klosterkircbe,

Deukmal II 264
Klencke, Hans II 376

Klingenburg, Scbloll, Terrakot-

ten II 134

Klosterneuburg II 57

Klotten II 515
Koblenz, Jesuitenkircbe II 504
Koburg, Elisabethkirche, Altar

75, (jymnasiumll 411. Moritz-

kirche, Denkmiilerll 411, Re-
gierungsgebaude II 4 1 1,Scbloll

Ebrenburg II 411, Veste Ko-
burg, Tafelung 81, II 411

Koln 38. 493— 503, Dom, Denk-
maler II 494, S. Georg, Vor-

ballevtudSakrameutsbauscben
II 495, S. Gereon, Ausstattung

II 495, Epitaph II 494, Jesu-

itenkircbe II 495*, S. Maria
auf dein Kapitol, Lettner II

494, Museum, Denkmal II 495,

S.Peter, Olasmalereien 124*,

II495,PrivatbaulI501ff.,Rat-

baus : Halle 157, 163, II 497ff.*,

Lowenhof II 497, Spaniscber

Ban II 501, Zeughaus II 501

Konig, Peter II 34
Kilniggratz, Hauser II 126

Konigsberg i. Pr. II 221—229,
Dom: Ausstattung II 229,

Dcnkmiiler 74*, II 226 f.*,

Scbloll II 222—226*, Scbloll-

kapclle II 224
Konigswusterbausen, Scbloll II

197
Korner, Stott'el 459
Kothen, Scbloll II 415
Kolin, Hauser II 128

Kolmar, Erker 251*, Hauser 155,

166, 177. 188, Kopfhaus 250*,

Pflsterbans 250*
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Koiiiiirscliifz. Sililui; II 1 hJ

Komotau, ScliloU II I'Jl

Konstaiiz. .Minister: Gittcr 104,

272, Oi-gel 7!l, 270»

Korb, Hans 337, II 437
Kost. Schloli II 127

Ivraft't, Adam 70
Krakau lilU

Kramer, Ilaiis II 209, 34:!

Krammer, Gabriel 145, II 44
Krebs, Koiirail II 193, 342, 346,

411
Krempe, Rathaus II 292
Krems, Erker II 58
Kremsmiiuster, Gitter II 40*

j

Kriiger, Hans II 271

Krumau, Schloll II 95, 114, 13:'.

Stadt II 115

Krumbach. Kirclio, Denkmiilcr
421

Krumper. Hans II li), 24, 29, 34
Kiiiieg, Hans 22t)

Kiistrin. Schlofi II 199
Kuhn, Johanii II 492
Kuhne, Kaspar II lUO
Kulni. Ratliaus II 220
Kulmbacb. Bezirksamt 488,

Kirche 489
j

Kuhnsee, Denkiiial II 220
Kummer, Vetov II 195, 342
Kupper, Joliann 82, II 485
Kusel, Jakob 229
Kuttenbers-, Amthausiiortal II

128, Barbarakirche, Kanzel II

181,"\Velscher Hof II 93
Kynsburg, Scliloli II 177

Labeiiwiilff, Paiikraz 09, 285.
478*, 4S1

Lagno, Ferrabosco di IT 100
Lalio, Domenico de II 03, 64
Landolpli, Melchior 228

'

Landshut II 7— 13, Bezirksamt
II 12, .lesuitenkirche II 4, 12,

Landschaftbaus II 12, Privat-

bauII13,Residenz81, 155,112,

7— 12*, Trausnitz s. d.

Langenau, Kirclie II 221
Langenburg, SebloO 357, Stadt-

kirclie, IJenkmalcr 357
Laiigentuddeke. Jobaiin II 432
Latz. Hieronymus 309
Lauban. Ratliaus II 189
Lauenburg, Kirche, llerzogdenk-

mal II 310*

Laueiisteiii i. S,, Grabkapelle 75,

II 370', SchloO II 372
Laun, Beiiedikt toii, s. Bciiedikt

— , Brunneu II 124, Kirche II

100. 123
Lautensack, Hans Sebaldus 141,

II 52 I

Lebrade, Grabplatte 11 300
Lehe s. Lunden
Leipzig II 380-385, Fiirstenhaus

177. II 3S3 f.*. IMcin.M.lmrg II

383, I'olizeiamtII382, Privat-

bau II 380 f., 38 1 f., Ratliaus II

381 f., Sohiitzcnklcinod 95*

Leitmeritz, Rathaus II 122, Ofcn
II 133, Tafeluug II 97, Tauf-

bccken II 97
Leitomischl, Schloli II 127
Leitzkau, Schloli II 199*

Lemgo, Privatliau II 470 f.*,

Rathaus II 475*

Lcncker, Hans 141

Leobeu, Stuckfassade II 67'

St. I-eonliard. Denkmalev II 09
I.etzliugen, SchloO II 197

Leu. Hans. d.J. 220
Leydcr, .Takob 29G
Lichtenbcrg, Schloll 413
Liehtenthal, Brunnen 206
Lichterfelde, Schloli 11 197

Licinio, Giulio 376, 377

Liebensteiii, Schlollkapelle 103,

108, 205, 206, 352*

Liegnitz 28, 189, II 149—153.
Portale II 152', Scliloli 154.

107, II 149 ft'.*

Llnar. Rochus von II 194, 190.

343
Lindau. Rathaus 317
Lindenau, SchloIS II 177

Linz, Laudhaus II 59, dlou II 59

Lititz, Burg II 92
Lobau, Kirche, Gestiihl II 189
Lciffler, Georg IT 80. 105

Lowenberg, Rathaus 189, II 155

Lohr. Rathaus 195, 198, 427*.

Schloll 428
Lombard, Lambert s. Sustermann
Lorch. Denkmciler 71, Ililchen-

haus 390'

— , Melchior II 293
Loreiiz (Meister) II 497
Loscher, Sebastian 370
Loskaut, Reitz 411

Loth, L'lrich n 24
Letter. Hieronymus. d. .V. II 304,

381 If,

— , Hieronymus, d. J. II 384
Lucas, Hans II 174
Liibeck II 271—288, Agidieu-

kirche: Lettner 79*, Orgel II

280, 1)oin,Denkinaler II. Kanzel

II 284. Fredonhagcnziminer
82', II 283. Fiichtingshof 119',

II 287'.Marienkirche II 283 ft'.',

Denkmiiler II 284, (iittcr 105.

Kronleuchter 110', II 287,Lett-

ner 285', Senatstuhl II 285,

Nikolaikirche, Turin 11 287,

Petrikirche, Orgel II 285, Pri-

vatbau II 278 «'.', Rathaus II

275—278'. Freitreppo II 274.

Kriegsstube82, 11 276 lf.',Rat-

saaltiir II 278', Vorbau II 275',

Schitferhaus 11 283, 287', Ter-

rakottcn 11 284', Torrakottcu-

bau U 281—283*
Liider von Bentheim 81, 11 209,

325, 327
Liidinghausen, Schloli II 491

Liinehurg 179, II 311-322,
Briiniun II 321, Johannis-

kirchc, Ausstattung II 320.

(ifrn 119, Privatbau II 311 bis

314', 321, Rathaus: Piirsten-

saal II31S', Gitter 105, II 314.

Ratslaube II 315', Ratsaal

81*, II 316 ft'.*, Silberschatz

91*, II 819
Liitjenburg, Rovcntlowkapelle

II 305
Liigann, Hans II 100

Lukas, Melchior II 306
Lunden bei Lehe, Markus Swyns

Piisel II 294*

Lutter, Heinz von 309
Luxemburg, Kathedrale II 512.

Schloli II 5 1

1

Luzern 226—230, Franziskaner-

kirche 230. Friedhof 229, Hiin-

ser: Corragioui 220, Herteii-

.stein 45, 51, von Moos 229,

Ritterpalast 226, Hofkirche

105, 229, Rathaus 228*

Lynzo, Giovanni 227
Lyra. Valentin von II 238

Magdeburg, Dom, Deukmiiler 06,

Kanzel 75

-, Franz von II 388
Mainz, 390— 396, Brunnen 04.

154, 200, 205*, Dom, Denk-
inaler393, Albrechts vonBran-
denburg 65, 72, 366*, voii

Gablentz 393, von Heusen-
staium 393, Ulrichs von Gem-
mingen 71*, 153, 391, II 388,

Gestiihl 78, 394, Gymnasium
395, Hiiuser 395 f., Knebelhof
396. Konig von England 395.

Riimisclier Kaiser 396, SchloO

157. 394*, S. Stojihanskirche,

Altar 153, 391, Sakraments-
hiiuscheii 391, Uuiversitiit 395

Mair, Georg II 29

Manue). Mkolaus 213, 224
Marburg (Steiermarki, Rathaus

II 66
— (llessen), Elisabetlibrunncn

II 523. Mariciikirclic: Deuk-
miiler II 522. Taufbccken II

522, Privatbau II 522, Rat-
haus II 522. Schloll II 521

Maria Binibaum, Kirche II 4

JIarian, Hans 411
JIarini, Giovanni II 98, 118

Marktbreit, Hiiuser 430*, Rat-

haus 429*, Stadtkirche 430
Marquirt. Franz II 180
Mathes. Hinrich II 285
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Matthias roii Prostiejow II 94

JIatzdorf, Schloll

JIatzer, Blicliael 426
Maurer. Paul 254, 258
Mayenbui-g, Scliloll II 83

Jleer, Gerhard van der II 364
Meiseiiheim. Denkmaler II 5Uo
Meiden, Albrechtsburg II 365,

Dom, Denkmaler II 366, Pri-

V atbail II 366 f.

Mcldorf, Kirche, Ausstattung II

301, Keleh II 133
Mellenthin, SchloK II 231
Meliiik, Kirche. Malereienll 132,

SchloM II 124
Memhardt II 19G
Menten, Kurt II 436
Mergentheim,SchIoli 193, 449 if.*

Jlerseburg, Dom : Kanzel, Epi-

taph II 397,SchlolHI 394-397,

Portalc II 395*, Ziehbrnnnen
II 397

Mespelbrunn, Schloli 437
Menrer, Peter 437
Meyer, .loachim 331
— , Johann II 432
— , Johann Jakob 236
Mezzotedesoo, Sohlofi 11 47

S. Michael (Eppan), Hiiuser II 88*

Michelstadt, Kellerei 42 1 ,Kirche,

Denkmaler 420
Michelstatten, Schloii II 57
Miler (Miller), Georg 75, 314
Millstadt, Grabdenkmiiler II 69
Minden, Privatbau II 480 f.*

Miniaturisten, bohmische II 132
Miseroni, Dionys II 95
Mittenwald, bemaltes Ilaus II 38
Moller, Antonius II 211. 219
— , Christian II 244
Molln, Kirche. Gestiihl II 309
Mompelgard, Hallen 254, 322,

Kirclie 322*, Schlof! 322*

Morsburg, Ofen 116, 243
Moskirch, Denkmal 69

Molsheim, Jesuitenkirche 256*,

Rathaus 195, 256*

Moritzbnrg, Schlotl II 363*

Morstein, Schloli 356
Motsclione s. Lynzo
Miiliklorf, Grabendacher 11 38
Muelich, Hans 95, 99*, II 3

Miilhausen i. E., Rathaus 166,

169, 188, 195, 247'

Muller, Christoiih II 516
— , Hans II 516
— , Koster 485
— , Kunz 437
— , Wolfgang II 18
Mullner, Bernhard 125
Miinchen II 3, 18— 36, Praucn-

kirclie: Denkmal 75, II 34*,

Gitter 104, Alter Hof II 22,

Jesuitcnkolleg 199, II 4. 21,

Mariensaulo 162, II 34*, )Ia\--

biirg 189, II 3, 22*, Michaels-

hofkirche 78, 110*. II 4. 18 bis

21*, Miinzhof 161, II 18', Mu-
seum 44, 65, 66, 82, 86. 88, 94,

96, 99, 107*, 108, 109, 124, 126,

Residenz; 34, 124'. 168, 173,

189, 197, 198, II 22—34*, An-
tiquarium II 33*, Grottenhof

203, II 26*, Kaisertreppe II 30*,

Kapelle 206, II 34, Portale II

28*, Schatzkammer 94,Wohn-
riiume II 32, 34

Munden, Denkmal 70, II 468,

Holzbau II 467 f., Rathaus II

466*, Schloli II 465

Miinster i. W. II 484—489. Dom

:

Epitaphien II 488, K.apitelsaal

82*, 170*, II 485*, Krameramt-
haus II 486*, Ludgerikirche.

Gestiihl II 485, Privatbau II

487 f., Rathaus II 488, Rat-

haussaal II 485*, Stadtwein-

haus II 486*

Murau, Schlofi, Ausstattung II

62, 67

Murten 223

Nabburg, Rathaus 279

Nachod, Holzbauton II 98, 126

Nafels, Gemeindehaus 81, 118,

241

N. B. (Meister) II 472
Xeckarstein,ach, Grabmal 421

Negau, Schlotl II 67

Neidhard, Wolfgang 382

Neilie 168—171, Brunnen 201,

II 171, Kirche, Denkmalll 168,

171, Rathaus II 169*, Torbaii

II 171, Wohnhiluser II 169 if.*

Xeuburg(Pfalz), Schloli 155, 281

bis 285

Neuenburg (Sclnveiz) 222*

Neuenstcin, Schloli 441— 444*

Neuhaus, Schloli 11 115, 490*

Neuhof, Schloli 11 127

Neumarkt. Schloli 64, 278
Ncustiidt a. d. H. 195. 199, Gym-

nasium 305, Privathaus 305
— a. d. Mettau II 126
— i. Mecklenburg, Kanzel 11 271

Niklas, Michael 449
Nikolaus von Hagenau II 522
Nikolsburg, Schlull II 129

Nimpsch, Schloli II 160

Niuron, Bernhard II 160. 165

— , Franz II 415
— , Peter II 195, 196, 413, 415

Nordlingen, Rathaus 195, 355*,

Tore 202, 355*

Nonnenmacher II 131

Nordhausen, Rathaus II 406
Nortorf, Taufe II 306
Nosseni, Giovanni Maria 75, II

343, 344, 350, 360, 362, 375,
II 473

Niirnberg 37. 109, 195, 463-481,
Brunnen 69, 201, 478*, Brun-
nengitter 105, Einband 94,

128*. Fleischhriicke 481, Gie-

bel 175% Gitter 1 04, 476*,Gold-

schmiedearbeit 91*, Museum
40, 59, 85, Ofen 1 14, 115', Rat-

haus 195, 196, 477 ff.*, Bronze-

gitter im Saal 67, 68*, 480, Rat-

haushof 163, Roehuskapelle,

Altar 207, Schrank 83, Stadt-

mauern202,481*,T6pferei 1 12,

Wohnhiluser: Bayr. Hof 471.

Egidienplatz 473. Fembohaus
476*. Funksches Haus 472*.

Ilirschvogelhaus 62, 468 tf.*,

Karlstrafie 475, Kratltsclies

Haus 471, Pellerhaus 80', 82,

100, 165, 193. 474*. Schoppers-

hof 477. Tetzelgasse 473, Top-
lerhaus 472*. Tucherhaus 155,

177, 466*, Zeughaus 481

Niirtingen, Lettner 356

Obbergen, Antoni vanll 210.217,

218. 219
Oberburg, Stiftskirclie II 67

Oberehnbeim. Brunnen 200*, 256,

Metzig 255
Oberlolinitz, Schloli II 365

Obersontheim. Schloli 356
Oberwesel, Denkmaler 71

Ochsenfurt, Rathaus 428
Ohringen, Kiiche, Denkmaler

448, II 507, Schloli 448
01s i. Bohmen. Holzbau II 126
— i.Schlesien.Kirche,Denkmaler

II 175,Schloli 189,11 171-174*,

177
(itz, bemaltes Haus 11 76*

Ofl'enbach, Schloli 157, 402 f.*

Oldenburg, Rathaus II 331,

Schloli II 332*

Oliva, Klosterkirche, Atisstat-

tung II 219
Olmiitz, Privatbauten II 129

Orley, Nikolaus von 335
Oslew, Johannes II 175

Osnabriick, Giebelhans II 482.

Holzhauscr 185*, II 483*. Jo-

hanniskirche. Epitaph II 483',

JIarienkirche, Taufstein II

483
Osten, Peter 412
Osterstein, Schloli II 379
Ottersheim, Schloli II 60

Ovens, Jiirgen (Jurian) II 293

Paderborn, .TesuitonkoUegium 11

482, Rathaus 11 482'

Padua, Johann Maria von (Pado-

vano) II 356
Pahr (Parr) s. Balir

Pansin. Schloli II 231
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Paichini, Georgonkiiclie, Kanzol
tind Hntstulil 11271. M.irien-

Kirclic. Eni|ioro II 270'

P;irihibitz, Hiiusprll 1-JS, Kirche,

Ik-nknial II i:iO

rartonhoim, Kirche. JIalorei 422
rasqualini, Alossaiulro II 492

Patschkan, Eathaustunn II 177

Paumgartner, Ulrich 87

Painvart. Aiitonius II 3'JO

Pcliilin. Kirclie, Ausstattung II

219

Pencz. Georg 61, 125

Penig. Altar II 366
Peper, Hans II 293
Peringer, Lieuliarci II 15

Penistein. Schloll II 129

P(5rolles, Sohloll 22S
Pesnitzer II 95, 114

Peter 227. II 94

Petersen. Peter II ;10II

Petzolt, Hans 92, II 2U1

Pfau, David 116, US
Pl'eilelbach, Sehloll 448
Pforzheim. Denkmiiler 73
Pfreimdt, Fi'anziskanerkirche

279, Schloli 279, Stadtkirche

279
Pfretzschner, Sittich II 381
Philippi. Gerhard 313
Piazza II 96
Pietschdorfer, Paul II 86
Piloot, Gerhard Evert II 246
Pilsen II 97, Deutsches Haus II

119. Hauser II 120. Rathaus
II 119

Pima II 367-370. Kirclie.Malerei

II 368 f.*, Privatbau II 367*

— , Peter von II 342
Pistor II 490
Plagwitz, Sehlofi II 155*

Plassenburg 3.3, 157, 165, 166.

192. 484-488, Sehlolihof 487»,

Schloliportal 487*, Zcughaus
168, 486*

Plathe, Sehloll II 231
Pleydcnwurff. Hans 11 137

Phimthal II 73
Poco, Franceseo de II 53
Podiebrad, Sehlofi II 127

Pollau, Stiftskirehe II 67

Polak II 133
Polling. Kircho II 4

Pomis. Pietro de II 64
Ponzano, Antonio 370, II 18. 24,

33
Pordenone 376
Porta, Antonio de II 124
Porti, Battista II 52
Posen, Rathaus 155, II 189*

Prachatitz, Hiiuser, Rathaus II

117
Prag34, 1195, 100—113, Belve-

dere 155, 200, II 94, lOO ir.*,

Brunnen,AltstadtII110, Brun-

nen, Belvedere II 95, 105*,

Dom: Dcnknial II 130. (iitter

11) I, 11 110. Ilonischatz II 133.

Kirche Maria Viktoria 11 111,

Kriiniingssaal II 100, Marien-
siiule 11 99. 130. Pulverlnrni

II 100, Altes Rathaus II 100,

Ofen das. II 133, Rcsidenz II

94, 96, 112. Schwarzeuberg-
palast 190, II 109. Schloli Stern

II 94, 106 f.', Toinkirche, Altar

II 131, Waldsteinpalast II 98.

112*

Pragthal, Schloll II 58
Puehheim. Schloli II 60
Pudagla. Schloll II 231

Pyhra, Schloll II 58

Quade, Gorries II 244
Quadro, Giovanni Baptista de II

189
Qnentell, Peter 143

Kadausz, JIathias II 132

Raeren. Topfercien 112*

Raspell, Hans II 194
Rappoltsweiler. Brnnnen 247

Ratschin, Schloll II 176

Randnitz, Schloll II 124

Regensbnrg, Dom: Grabmal 67,

Kreuzgang 154, 280, Dreifal-

tigkeitskirehe 206. 280, Neii-

l.farrkircho 154, 205, 280*,

Ohermiinster, Altar 281. Pri-

vatbau 198, 281, Rathaus 280
Reichel, Johann 282

Reiohenberg, Rathaus H 125.

Schlolikapelle H 125

Eeifell, Johann 229

Reifenstem, Schlofl II 83

Reifenstuel, Hans 11 24

Reinbeck, Schloll II 291

Reinhardt. Georg II 333

Reinsbronn, Schlofl 449
Reisek s. 51athias

Eendsburg, Kirche, Ausstattung

11 304 f., Rathaus II 292

Reumann, Kaspar 437
Reuscher, Hans 394

Rheda, Schloll II 492
Rhense, Holzhans II 514

Ricchino, Francesco II 360
Ridinger, Georg 157, 283, 395,

423, 425, II 510
Ried, Benedikt von s. Benedikt

Riedegg, Sehlofi II 60

Riegersburg, Sehlofi, Ausbau IT

67, Ofen II 62
Riemenschneider, Tilman 70
Riese, Paul II 180

Rimpar. Schloli 437

Ringering (Ringeling), Heinrich

II 293, 301, 302
— , Peter II 217

Rivius, Gualtherus 132—139

Rodcnkirchcn. Allar II 31 1. Kan-

zel II 341
Kodler, Hieronymus 132

Ruthelstein, Schloll, Ausstattung

II 67

IJonneburg. Sehloll II 524
Rorschach 243
Rose. Ulasius II 153
Hoscnbcrg, Kirche 11 221

Kosenburg, Schloll, II 56
Rosenheim, Grabeniliielior II 38
Rosheini, Brunnen 200

Uospinger. Ludwig II 11

Uollkopf, Wendel, d. A. II 135,

142, 150, 178, 186

— , Wendel, d. ,T., H 158. ISO

Rostock 11259—264, liackstein-

giehel II 263', .Jakobikirehe,

Ausstattung II 262, Kreuz-

kirche, Kanzel II 263, Marien-

kirclie: Epitaph 79*, Kanzel
260*, Taufe II 261. Uhr II 261,

Nikolaikirche, Ausstattung II

262, Portale II 264*, Steintor

II 264*

Roth am Sand, Schloli 452

Rothenburg ob dcr Tauber 453
bis463,Brunnen 162, 172.201,

458, Gymnasium 199,457, lIUu-

ser: Gciselbrechtsches 459*,

Haffnersches 81*, 458, Hopf-

sches 460, Stuckdecken 461 f.*,

Rathaus 454—457*, Spital

200, 457, Spitaltor458, Stadt-

mauern 202
Rothenburger, Jakob II 522

Rottenhamer, Johannes 376, 377,

II 473
liottweil, Brunnen 201*, 387,

Rathaussaal 357

Riilm, Altar II 270
Rncll, Jakob 224
linfach, Brunnen 247

Ruge, Hans II 316
Runkelstein, Schloll 282
Rytl", Walter s. Rivius

Saalhansen, Antonius von II

370
Saaz, Rathaus II 122

Sadeler II 44

Siichsisch Haugsdorf, Schloll II

177

Salgen, Andreas II 293. 299
Salnellyn, Anton II 95, 118

Salzburg. Dom II 89. Eisenarbei-

ten II 90, Franziskanerkirche

II 91*, Hohensalzlinrg II 89,

Kirchhof S. Peter II 90, Resi-

denz II 89
Salzmann, .Jakob 337
Salzuflen, Hauser 11 477

Salzwedel II 202
Samarina II 8

Sarau, Gestiihl II 307
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Scamozzi. Vinceiiz 11 89. !(7, 111,

112

Schsiffels, Schloli, Speisezimmer
244'

Schauffeleiu, Hans 63', 355

Schaffhausen 235 f., Briinnen

230, Hiiuser: Zum Kaflg 236,

Zum Eitter 188, 235*, Johan-

niskirche 235, Muiioth 23(i

Schallalrarg. Scliloll II 45*, 54*

Schallautzer, Hermes II 53
Schartzemlierger 143

Schatzlar. Ilolzbauten II 126

Schedel, Hartinann 36

Soheel. Sebastian II 77

Scheinsberger, Hans 45fl

Schickliardt, lleinrioh 30 f.. 209,

318. 323—330, 335, 340, 345

bis 347. 354, 357, 444
Schieferstein, Hans 87

Schliisl, Stiftgittei- II 46*

Schleinitz, Burg II 57

Sehleswig, Doni: Ilenkmal 74,

II 300*, Epitapliien II 300,

Schloil s. Gottorp

Schlettstadt, Haus 247

Sclimalkalden, Privatbau II 520,

Schloli 205, II 516, Kapelle II

518*, Stadtkirclie. Leuchterll
520

Schmid, Kaspar 362

— , Peter 361, 365
Sohmitt, Jorg 254
Schocli, Hans 157, 253, 254, 258,

267. 2S.I!»--301, 357
Schiitt'er, Antlioni 398

Schon, Erliard 62, 141

— , Heinrich It 24

Schonfeld i. Fr., Schloli 387
— i. S., Schloli II 365
Schrattenberg, Schloli II 62, 67

Scliroder (Sohrother), Georg II

247
— , Simon II 247, 349

Schroer, Hans II 343

Schroh, Dietrich 393
Sehiitterlein, .fakob 398
Schuster, Paul 110

Schwiibisch Gmiind s. Gniiind

— Hall. Brunnen 449. Eiul)and

128*, Gestiihl 449, Haus 419
Schwalenberg. Rathaus 190*

Schwarz, Christopii 11 24
— , Michael 11 210
Schwarzenau, Schloli II 58
Schwarz-Kosteletz, Schloli II

127
Schwedt,Katharinenkirclie, Aus-

stattung 11 191*

Schwei, Kanzel II 341

Schweiuer, Hans 347*

Schweini'urt, (iymnasium 199,

440, Miihltor 202, 440, Rathaus
79, 195, 196, 438*

Schweinhaus, Schloli 11 177

Schwenke, David II 370
Schwerin, Dom: Denkmiiler II

247 f., Orgel und Gestiihl 11

247, Schloli 179, II 245. Schloll-

kapelle II 245

I

Schwertberg. Schloli tl 60
Schwindegg, Schlofi II 36*

Schwobber, Schloli II 428
Schwyz 226
Seckau, Blausoleum II 68
Sedlczansky, Jakob II 132

Seebenstein, Scliloli II 58
Seeberg, Schlofi II 121

Seewagen, Heinz 222
Segeberg, Kirche. Ausstattung

II 305
Selent. Kanzel II 307

Semil, Holzhiiuser II 126
Sengelaub, Peter II 411

Seiisenhofer. Jorg 99

Seutter 110
Sibmacher, Hans 143
Siebenbiirger, Alexander 11 18

Siebeneichen, Schloli 11 158

Siegburg, Topfereien 112*

Sigmann, Georg 99
Sigmaringen, Tafel 316
Sinnnern 25, Grabmaler 506 f.*

Skreta It 99
Snietschna, Schloli It 123

Smids II 197
Sobernheim, Schloli H 511

Sobieslau, Hiiuser II 118

Soest, Albert Ton II 316, 320
Solari, Santino II 89

Solbach, Daniel H 86

Solis, Virgil 89*, 96. 142

Solothurn, Brunnen 202*, 221,

Rathaus 221. Stadttore 221*

Sommer, .Johann Georg 458
— . Michael It 286
Sonderliurg, Schloli II 291

Soriau, Daniel 406, 408

Sp.azio, Antonio de II 43

— , Hans de II 43, 100, 106

— , Jacopo de II 43
Speck. Hans II 377

Specklin (Speckle), Daniel 141,

253, 254
Speza de Ronio. .\ndrea 11 333

Spital, Bezirksamt II 72, Schloli

155. II 69—72*
Spranger. Barthel II 45, 96
Stadthagen, Mausoleum 75, II

473 1'.*, Rathaus H 470. Schloli

II 469
Stainmiller, Hanns 418
Stans 231*

Stargard, Rathaus 11 232*, Tore

tl 232, Wohnhiiuser 11 232
Starnberg, Schloli II 3

Steenwinkel, Laurens van II 329
Steenwyck, Hendrick, d. A. 259
Stein (Schweiz) 45. 122, 188,

232—235*, Htluser: am Markt

235*. Roter Oehse 235, AVeilier

Adler 234*. Kloster 232
Stcinlieira s. Groll-Steinheim

Stella, Paul della II 43, 100, 106,
356

Stellauf, Andreas II 148
Stendal II 202
Stephan II 349

Stettin, Schloli It 230*

Ste.yger, Georg It 433
Steyner, Heinrich 143
Steyr, Kornhaus II 62*

Slimmer, Tobias 188, 236*. 265
Stirczim. Schloli It 127
Stixenstein, Brunnen 105
Stiier. Wilhelm 141

Stolpen, Burg, Portal II 342
Stofi, Veil 70
Strakonitz, Schloli 11 118
StrakoAvsky, Hans II 217
Stnilsund, Marienkirohe tl 234*,

Rathaus II 236, Wohnhauser
II 235

Straliburg i. E. 38, 252—255,
FrauenhausII 193, 253*, Kam-
merzellsches Haus 255*, Neuer
Ban 176, 254*, Privatbau 255

Strauil, Jakob 11 243
Strechau, Schloil II 67
Stromer, Wolfgang Jakob 209,

481
Stuttgart 331—347, Grotte 341,

Alte Kanzlei 344. SUule das.

162*, 345, Landschaftshaus

200, Lustgarten 204, 336,

Neuer Ban 340*. Neues Lust-

haus 157. 165. 200*, 337-340*.

Prinzenbau 345, Privathiiuser

184, 315 f.*, Altes Sehloli 105,

157. 161*, 165,167, 192. 331 bis

336*. Schlollkapelle 205, 335,

Stiftskirche, Denkmiiler 74*,

127*, Terrasse 172*

Suavius, Lambert s. Sustermann
Sursee, Hans 230*

Sustermann (Sutermann), Lam-
bert (Lambert Lombard) It

499 ff.

Sustris, Friedrich It 18, 24
Suttmeier, Gerd II 316
Swauburg, Schloli II 87
Syrlin, Jorg 70, 368

Tabor, Tore 11 118

Taborsky, Johann It 132

Tangermiinde, Portal 11 202*,Ste-

phanskirche. Orgel 79*. It 202
Tauchcn, Jost II 137

Thalburg. Schloli It 67
Theill, Kaspar It 192

Theodor. Antoniiis von tl 160

Thohi s. Tola

Thorn, Rathaus II 219

Thun-Vigo, Schlofi It 47

Thurnau, Schloli 490
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Tittmoiiing:, Grabeudiicher ]I 38

Tola, Keneclikt de II :i43, :iHO

— , Gabriel de II 313, 360
Tondern, Kirche, Ausstattimg II

300
Toigau, Hausportale 11 350*, 352,

Rathaus 350, ScblolS HartPii-

fels 33, 15!l*, 16S, 171, 177,

II 844—350*, Schlolikirche II

34!)*

Toruielli II 4'il

Traben, Ilolzhaus II 513*

Trarbacli, .lohanu von 73, 405,

II 505, 507
Tratzberg. Schloll II 47, 83*

Trauernicht, Hans 11 153

Trausnitz b. Landshut 115, 163,

197, II 13— IS*

Trautenfels, Sc.hlofi It 67

Tretsch, Aberlin 308, 331, 337,

485
Tribb, .Jorg II 422
Trioht, Konrad van II 492
Trier 26. II 507—510, Brnnnen

II610, 1)om: DenkmalGroifen-
klau 72, 154. II 508*, Dcukmal
Metzenliausen72,n608*, Kan-
zel 75*, II 510, Liebl'rauen-

kirclie, HI. Grab und Epitaph
II 507, 510, S. Mattbeis, Epi-

taphien II 607*, Scbloli II

510*

Trost, Hans II 100
— , Jlelchior II 355. 362
Trostbnrg, Schlofi II 88
Tschocha, Burg II 177

Tubingen 309—314, Kirche.

Dcnknialer 74, Konvikt 199,

31 2. Xeptunbrunnen 314*, Eat-

haus313,Schlob 155, 160, 167,

170, 309— 312*

Tunteuhausen, Kirche II 36
Turm, Martin vom II 160
TuCmann, Heinrich II 492

t'berlingen, Kaiizleiportal 160*,

167, 272. Miinster, Altar 172,

208. 272*

tjberreiter. Niklas II 7

Uhlberger, Hans 254
Ulm 36, 356—367, Brunnen201,

Dreifaltigkeitskirche 362, Ge-

stuhl363*, Kornhaus 362, Miin-

Bter: Gitter 363. Tiiren 363,

Neuer Bau 361, Privathiiuser:

Baldingerhaus 367, Dietrich-

haus 364, Ehingerhof 81, 366*,

Frauenstralie 366, Schadisches

Haus 365*, Sehelerei 365,

Schlofilc 364. Seutterhaus 367,

Rathaus 359*.SpitaIkirche,Gc-

stiihl 78. 206, Wage 360
Umstadt, Rathaus 421
Unger, Georg 481
Unteutsch, Friedrich 147*

Urach, Goldner Saal 85, 315*,

j

IJcnkmal 71, 316

j

— , Christoph von 72, 266

Vacksterffer, Christian 248, 250
Valentin II 188

Valerio, Schloll 11 83
I Valiente. Antonio 11 18

Yarel, Altar II 341*

Velthurns, Schloli 7, 118*, II 47,
86*

Verda s. Verdetz
Verdetz, Alexander de 08
Vernickel (Vernucken, Vernui-

ken), Wilhelm H 498, 500, 618
Vesst, Georg 114

' Victor II 8
Vicchtenstein, Schloll II 60

Villach, Kirchenausstattung,

Grabmiilcr II 69
Vischer, Hermann 67, 68

— , Johann II 386, 397. 401

— , Kaspar s. Fischer
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Kunstgeschichtliche Sammelwerke and Einzelschriften

Von Apelles ZU Bocklin Und weiter Von Karl Woermann.
Gesammelte kunstgeschichtl. Aufsatze, Vortrage und Besprechungen. Zwei Bande mil Abbildungen

im Text und mehreren Kunstbellagen. Geheftet M. J»(».

in Halbfranz gebunden M. 40.

—

Der bekannte Dresdener Kunstgelehrte veroffentlidit hier eine Sammlung seiner hcmerkens-

wertesten missenschaftlichen Untersuchungen, Vortriige u. dgl., die nicht nur fiir Fachgenossen

bestimmt, sondern vielmehr fiir einen gro/Jeren Kreis von Kunsiliebhabern und Gcbildcten

berechnet sind. Wenn audi jeder Aujsatz in sick abgcschlossen ist, so hat der Verfasser dodi

das Game nach kunstgesdiichtlichen Cesiditspunktcn geordnet und in den beiden Biinden ein

Werk I'on unsdxdtzbarem Wert gesdiaffen, wofiir ihm die Mil- und Nadiwelt dankbar sein wird.

Wer im allgemeinen nach Orientiening und zuverlassiffcr Fiihrunj auf dem Gebiete der Kunstgeschichte ver-

langt, wer sich einer starken, echt kiinstlerischen Persiinlichkeit anverlrauen will, um in vergangene Zelten jfeistig hinab.

zutauchen, dem wiiBte ich in der Tat keinen besseren und vollwertiijeren Cicerone wie Woermann mit seinen beiden RHndrn
,Von Apelles zu Bocklin'." Dr Georg Biermann in den Leipziger Neuesten Nachrichten.

Michael und Friedrich Pacher SLctct^dt tee^^rtltsLiptu:
des 15. und 16. Jahrhunderts in Tirol. Von Hans Semper. Mit 186 Abbildungen im Text.

Geheftet M. 2^.~; gebunden M. 26.—

Die alttirolisdie Kunst nimmt eine ganz ausgesprochene und zinchtige Stellung in der Gesamt-

geschichte der deutschen Kunst ein: ah Frucht jahrzehntelanger Studien gibt nun der Verfosse

r

in diesern Werke ein treffliches Bild von der Glanzperiode der Malerei und der Bliitezeit des

deutschen Fliigelaltars. Wir lernen hier die innige und kraftiiolle Auffassung echt deutschen,

urwuchsig-tirolischen Stiles kennen.

„. . . Zu den besten Kennern und unermiidlichen Erforschern der alttirolischen Kunst zahlt der Innsbrucker Kunst*

historiker Hans Semper, der seit mehr als 30 Jaliren die Schopfungen der Malerei und Plastik seines Landes zum Gegen-
stande ungemein eing-ehender Spezialstudien gemacht liat. Diese Studien erscheinen nun in vorliejendem Bande an ciner
Stelle vereinigt, was ihre Benutzung wesentlich erleiclitern wird. Von dem reichen wissenschaftlichen Ertrage des Buches,

das mit Recht den groBen Brunecker Meister als Gruppierunjsmittelpunkt betrachtet, wird die Geschichte der Malerei und
Plastik an der Wende von der Gotik zur Renaissance gar manchen Nutzen ziehen."

Joseph Neuwirth, Wien, im Allg. Literaturblatt.

Geschichte der bildenden Kiinste Von Carl Schnaase.

2. Auflage. 8 Bande mit ungefahr 1000 Abbildungen. Or. 8^'. Geheftet M. 105.—
in Halbfranz gebunden M. l!20.—

I. Band: Die Volker des Orients — mitbearbeitet von Dr. Carl v. Liitzow. 1866.

XIV und 492 Seiten.

II. Band: Griechen und Romer — mitbearbeitet von Dr. Karl Friedridis. 1866. Xll und
428 Seiten. Band I II zusammen geheftet M. 1 SJ.^

III. Band : Altchristliche, byzantinische, muhammedanische, karolingische Kunst —
mitbearbeitet von Dr. J. Rud. Rahn. 1869. XXI u. 688 Seiten. Geh. M. 13.—

IV. Band ; Die romanische Kunst — mitbearbeitet von Dr. Alwin Sdiultz und Dr. Wil-

helm Liihke. 1871. XIX und 752 Seiten. Geheftet M. 1».—
V. Band : Entstehung und Ausbildung des gotischen Stils — mitbearbeitet von

Dr. Alfred Woltmann. 1872. XIX und 644 Seiten. Geheftet M. 13.—
VI. Band: Die Spatzeit des Mittelalters — 1874. XVI und 586 Seiten.

Geheftet M. 14.—

VII. Band: Das Mittelalter Italiens — mitbearbeitet von Dr. Ed. Dobbert. 1876. XV und
688 Seiten. Geheftet M. 20.—

VIII. Band: Das 15. Jahrhundert — von Wilhelm Liibke und Dr. O. Eisenmann. 1879.

LXXXIV und 596 Seiten. Geheftet M. 21.—

Von diesern altberiihmten Werke sind nur noch ganz weilige vollstandige E.xemplare

vorhanden ; die Bande werden, sotveit der Vorrat rcidit, einzeln abgegeben, Band III ist jedodt
einzeln nidit mehr erhdltlidi.

Paul Neff Verlag (Max Schreiber) in Efilingen a. N. **** Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
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Geschichte der Baukunst von Franz Kugler.

I. Band: Die Baukunst des Altertums. 1856. X und 601 Seiten.

II. Band; Die romanische Baukunst. 1858. VII und 635 Seiten.

III. Band: Die gotische Baukunst. 1859. VIII und 634 Seiten.

Preis fiir alle drei Bande zusammen: Geheftet M. 15.— , in Halbfranz gebunden M. 18.60

Von diesem bekannten und grandlegenden Werke sind nur noch geringe Vorrate vorhanden, die

zu obigem ermdfiigten Preise abgegeben zverden.

/^-.J-l-f™^J ^fViarlrilAT Aufsatze und Briefe nebst einem Verzeichnis seiner Werke.
^~*^'-^*' *^*-* •J^lltlvl'-'W 2ur hundertjahrigen Feier seiner Geburt herausgegeben von

Julius Friedlander. 2. Aufl. 1890. VII und 172 Seiten gr. 8°. Geheftet M. 4.—

Paul, Charles und Simon Louis Du Ry S'sa^ockzet' vln
Otto Gerland. 1895. XII und 184 Seiten mit 48 Abbildungen, gr. 8'. Geheftet M. 6.—

Die Jesuitenkirche zu Dillingen L':t\e^:SSBe";iisttuS"d^
Meisters ihrer Fresken, Christoph Thorn. Scheffler (1700— 56). Ein Beitrag zur Kunstgeschichte

des 17. und 18. Jahrhunderts von Dr. Oscar Freiherrn Lochner v. HUttenbach, Professor

am bischofl. Lyzeum zu Eichstatt. 1895. VIII u. 76 S. mit 19 Abb., gr. 8". Geheftet M. 3.60

^r»nfrrr»filr linrl R«^naicGanr>«^ ^'" Beitrag zur Geschichte der deutschen
OpaigULlK. UnU I\enaiS2>dnCe Architektur vomehmlich im IS.Jahrhundert

von Erich Hanel. 1899. VIII und 116 Seiten mit 60 Abbildungen im Text, gr. 8".

Geheftet M. 5.— , in Ganzleinwand gebunden M. 6.

—

Die romanische Steinplastik in Schwaben ^^"82^ Abbndung"n
im Text. 1907. VIII und 91 Seiten gr. 8». Geheftet M. -l.—

Grundziige der Bauentwicklung der Haustypen im
Abendland Von Franz Precht. 1910. IV u. 131 Seiten 8". Geheftet M. 3.—

DieWiederherstellungvon Bauten im 19.Jahrhundert
insbesondere die Wiederherstellung der Alexanderkirche zu Wildeshausen in Oldenburg im
Jahre 1908—09. Von Dr. ing. Alex. Former, Reg.-Baumeister, Braunschweig. Mit 39 Abbildungen
und 6 Tafeln. 1912. VIII und 78 S. Lex. 8". Geheftet M. 3.—

Geistliches Schauspiel und kirchliche Kunst ve
ihrem

Verhaltnis

erlautert an einer Ikonographie der Kirche und Synagoge. Eine kunsthistorische Studie von
Dr. Paul Weber. 1894. VIII u. 152 S. mit 10 Abb. in Lichtdruck u. 18 Textbildern. M. 4.-

l^l^^in^ ^r»V»vi-f4-<»»^ ^°" Gustav Friedrich Waagen. Mit einer biograph. Skizze i

I-VICIIIC OClirilLCIl dem Bildnis des Verf. 1875. VII u. 381 S. gr. 80. Geh. M. «.i.40

Paul Neff Vcrlag (Max Schreiber) in Efilingen a. N. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
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